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Einleitung. 

I.    Der  Inhalt. 

Seit  dem  ersten  Januar  1835  schrieb  Gutzkow 

das  „Literaturblatt  des  Frankfurter  Phönix";  seine 
Aufsätze  waren  aber,  nach  Form  und  Inhalt,  so  kühn, 
dass  der  Herausgeber  der  Zeitung,  Sauerländer,  und 
der  verantwortliche  Redakteur,  Ed.  Duller,  in  Schrecken 
gerieten  und  sich  bald  von  ihrem  jungen  Mitarbeiter 

trennten.  Vom  28.  August  an  steht  im  „Phönix"  kein 
Artikel  mehr  von  Gutzkow.  Er  trug  sich  zu  dieser 
Zeit  mit  dem  Plane  einer  eigenen  Revue  und  schrieb 

darüber  an  den  Verfasser  des  „Danton",  Georg 
Büchner,  der  sich  nach  Strassburg  hatte  flüchten 

müssen  (28.  August).^) 
„Ich  bin  in  Ihrer  Nähe,  aber  leider  werde  ich 

die  Müsse  nicht  haben,  Strassburg  besuchen  zu  können. 
Zwar  bin  ich  jetzt  ungebundener  als  je,  weil  ich  mein 
Literaturblatt  dem  Phönix  preisgegeben  habe,  aber  es 
drücken  mich  doch  mancherlei  Geschäfte,  weil  ich  ge- 

sonnen bin,  noch  vor  dem  neuen  Jahre  selbst  ein 
Journal  mit  meinem  Freunde  L.  Wienbarg  zu  ediren. 

Der  Titel    wird    sein:    ,Deutsche    Revue';    die  Form, 

0  Siehe  „Briefe  Gutzkows  und  seiner  Braut",  heraus- 
gegeben von  Ch.  Andler  im  „Euphorien"  1897  (drittes  Er- 

gänzungsheft S.  186)  —  und  J.  Dresch,  „Gutzkow  et  la  Jeune 
Allemagne,"  Paris  1904. 
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wöchentlich  ein  Heft.  Ich  gestehe  aufrichtig,  dass  ich 
mich  bei  diesem  Unternehmen  ernstlich  auf  Sie  ver- 

lassen möchte." 
Wienbarg,  der  ein  Jahr  früher,  in  der  Vorrede 

zu  den  „Ästhetischen  Feldzügen",  „das  Junge  Deutsch- 
land" aus  der  Taufe  gehoben  hatte,  hielt  sich  seit 

Anfang  August  in  Frankfurt  auf,  und  hatte  bald  mit 
Gutzkow  ein  literarisches  Bündnis  geschlossen.  Es 
fehlte  nur  noch  an  einem  Verleger  für  die  geplante 
Revue.  Gutzkow,  der  diesen  Brief  an  Büchner  aus 

Stuttgart  schrieb,  war  dorthin  gereist,  um  den  Buch- 
händler Cotta  für  sich  zu  gewinnen.  Ein  Beweis  da- 

für ist  ein  Brief  Gutzkows  an  denselben,  den  Johannes 

Proelss^)  in  den  Archiven  Cottas  aufgestöbert  und  in 
seinem  Werke  über  das  „Junge  Deutschland"  heraus- 

gegeben hat.  Wir  entnehmen  ihm  folgende  Stelle: 
„Als  ich  Ihnen  den  Plan  der  Deutschen  Revue,  eines 
Blattes,  das  gewiss  den  muntersten  Succes  haben  würde, 

machte,  wandten  Sie  Ihre  Institute  ein.  Aber,  ver- 
ehrtester  Herr  Baron,  Ihre  Institute  sind  nichts  Ab- 

solutes und  verlangen,  will  man  sie  integriren,  eine 
unendliche  Vorsicht.  Der  Augsburger  Zeitung  z.  B. 

kann  ich  nicht  mehr  bieten,  als  was  sie  von  mir  ge- 
nommen hat:  alles  weitere,  und  wenn  es  sich  in  den 

loyalsten  Grenzen  hielte,  würde  eine  Reformation  be- 
dingen, die  den  Gesichtspunkt  jenes  Instituts  vor 

Fürsten  und  Ministern  verrückte." 
Die  Antwort  des  Herrn  Barons  Cotta  besitzen 

wir  nicht;  sie  war  aber  wahrscheinlich  eine  ablehnende, 

da  eine  ausserordentliche  Beilage-)  der  „Allgemeinen 
Zeitung"  am  11.  September  erklärte,  dass  die  „Deutsche 
Revue"  demnächst  in  der  E.  Löwenthaischeu  Buch- 

handlung in  Mannheim  erscheinen  würde.  Löwenthal 

war  ein  junger  Freund  Gutzkows,    ein   jüdischer  Ver- 

0  Joh.  Proelss,  „Das  junge  Deutschland"  1892,  S.  594. 
-)  Proelss  S.  596. 
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leger,  dessen  Bekanntschaft  er  ein  Jahr  vorher  in 

Berlin  gemacht  hatte,-  er  nahm  keinen  Anstand,  diese 
Revue  herauszugeben,  sah  vielmehr  hierin  eine 

günstige  Gelegenheit,  den  Namen  seiner  neu  gegrün- 
deten Buchhandlung  bekannt  zu  machen.  Kaum  hatte 

sich  aber  die  „Deutsche  Revue"  einen  Verleger  ver- 
schafft, als  ein  mächtiger  Gegner  auftrat.  An  dem- 

selben Tage,  wo  sie  in  der  „Allgemeinen  Zeitung" 
angekündigt  wurde,  erschien  im  „Literaturblatt  des 

Morgenblattes"  ein  Artikel,  der  den  Verfasser  der 
„Wally",  Gutzkow,  die  zukünftigen  Mitarbeiter  der 
„Deutschen  Revue"  und  überhaupt  alle  Schriftsteller 
des  sogenannten  „Jungen  Deutschlands"  als  kranke, 
entnervte,  von  den  Franzosen  angesteckte  Wüstlinge 
bezeichnete,  als  Leute,  die  Patriotismus,  Religion  und 
Sittlichkeit  in  Gefahr  brächten.  Diesen  Artikel  hatte 

Menzel  geschrieben,  und  er  Hess  auf  denselben  noch 
viele  andere  folgen,  in  denen  er  in  gleichem  Tone 
seinen  ehemaligen  Zögling  und  Adjutanten  Gutzkow 
bekämpfte.  Auf  diesen  Streit  nimmt  Gutzkow  Bezug, 

wenn  er  an  Büchner  schreibt:^)  „Von  Menzels  elendem 
Angriffe  auf  meine  Person  werden  Sie  gehört  haben. 
Ich  musste  ihn  für  seine  Schamlosigkeit  fordern;  er 
schlug  diesen  Weg  ein  und  zwingt  mich  nun,  ihm 
öffentlich  zu  dienen.  Menzeln  wäre  es  eine  Freude 

gewesen,  wenn  ich  bei  ihm  noch  immer  die  zweite 
Violine  gespielt  hätte,  und  einmal  Exekutor  seines 
Testaments  geworden  wäre.  Prinzipien  hat  er  für 
keine  grössere  Fehde  mehr,  seine  letzten  Patronen 
hat  er  gegen  Goethe  verschossen :  Nun  muss  die 
Religion,  die  Moral  und  mein  Leben  herhalten,  um 
-mich  zu  stürzen.  In  einigen  Tagen  erscheinen  von 
mir  und  Wienbarg  Broschüren.  Ich  kann  nichts 
besseres  thun,   als  aus  seiner  Infamie  eine  literarische 

^)  „Euphorion"  S.  187  (nicht  datiert'^—  da8  Datum  des 
Poststempels  —  28.  Sept.  35). 
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Streitfrage  ntiachen.  Zeit  ist's,  endlich  einmal  die 
Menzelsch«  Stellung  zu  revidiren  und  die  kritischen 
Annalen  izu  kontroliren,  welche  er  seit  beinahe 
10  Jahren  gesGhrieben  hat. 

Am  1.  Dez.  erscheint  das  erste  Heft  der  Revue. 

Benimmt  sich  Menzel  nicht  als  wollt'  er  sagen:  ,0 
Herr  Zebaoth,  siehe,  sie  wollen  herausgeben  ein  Blatt, 

das  da  heisset:  , Deutsche  Revue'  und  soll  erscheinen 
wöchentlich  einmal!  spricht  der  Herr:  Sela.* 

Ihr  Gutzkow." 

Aus  diesen  Zeilen  erhellt  schon  der  Gedanke, 

welcher  der  „Deutschen  Revue"  zu  Grunde  liegen  soll; 
seinen  vollen  Ausdruck  findet  er  in  der  Broschüre,  die 
folgenden  Titel  führt: 

unb 

bie  junge  Siteratur 

Programm 

5ur 

2)eutfc|en  D^ebiie 

öon  S.  SBienbarg. 

äWann^eim.    SSerlag  Söiüent^al. 
(1835) 

"Wienbarg  hat  dieses  Programm  unterschrieben^; es  wurde  aber  von  beiden  Freunden  entworfen  und 

grösstenteils  von  Gutzkow  verfasst.^)  Das  Ende  lautet 

wie  folgt:  * 

*)  Siehe  Gutzkow,  Rückblicke  S.  144—145:    „In  dem 
von   mir   allein,   dem   24jährigen,   verfassten   Aufrufe   zur 
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„Der  Augenblick  ist  erschienen, .  wo  die  deutsche 
Literatur  sich  aus  deu  jüngsten  Umwälzungen,  die  sie 
erlebt  hat,  in  eine  freie,  unabhängige,  nur  von 

Minerven  und  den  Musen  beherrschte  Region  ent- 
wickeln will."^) 

„Die  Deutsche  Revue  fordert  alle  deutschen 
Dichter  und  Gelehrte  auf,  die  sich  von  einer  Ver- 

schmelzung unserer  alten  Hören,  Athenäen  u.  s.  w.  mit 

der  , Revue  de  Paris',  ,Revue  des  deux  Mondes' 
eine  billigende  Vorstellung  machen  können,  unter  die 
Aegide  ihrer  Herausgeber  und  in  den  zahlreichen 
Kreis  von  Autoren  zu  treten,  welche  sie  zu  ihrem 
Zwecke  schon  um  sich  versammelt  haben.  Die 

, Deutsche  Revue'  wird  eine  ursprüngliche  Farbe 
haben,  aber  mancherlei  Schattirungen  derselben  zu- 

lassen. Sie  lässt  ihren  Aufruf  ergehen  sowohl  an  den 
Katheder,  wie  an  die  Dachstube,  vor  allem  aber  an 
die,  welche  gern  im  Angesicht  des  gestirnten  Himmels 
oder  an  stillen  Schattenplätzen  des  Waldes  dichten 

und  denken.^) 

Was  die  ,Deutsche  Revue'  bringen  wird,  soll  sein: 
I.  Poesie  in  allen  ihren  Offenbarungen. 
n.  Spekulation  aus  allen  Fakultäten. 
III.  Kritik  der  vorzüglichsten  Erscheinungen  der 

deutschen  Literatur. 

IV.  Correspondenz  aus  allen  Ecken  des  Vater- 
landes. 

Jede  Woche  ein  Heft.  Jedes  Heft  von  drei 

Bogen.  Die  Deutsche  Revue  wird  den  Charakter  als 

Journal  und  Buch  vereinigen." 

Theilnahme  dieser  Wochenschrift  sagte  ich   ", uud  er  führt  einen  Teil  dieses  Aufrufs  au,  welcher  dem 

,  Programm  zur  Deutschen  Revue"  wörtlich  entspricht. 
0  „Programm"  S.  22. 
2j  S.  26. 
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Gutzkow  schreibt  in  seinen  „Rückblicken",^)  dass 
er  nach  dieser  Ankündigung  von  mehr  als  fünfzig  der 
damaligen  ersten  Autoritäten  eine  zusagende  Antwort 

empjSug.  Tatsächlich  erschien  in  einer  Beilage  der 

„Allgemeinen  Zeitung"  (No.  431,  29.  Okt.  1835)  eine 
lange  Liste  der  Mitarbeiter,  unter  denen  die  Namen 

Börnes,  Büchners,  Heines,  Laubes,  Varnhagcns  und 

vieler  Universitätsprofessoren  zu  lesen  waren;  die 

meisten  aber  hatten  ihre  Mitwirkung  nicht  ausdrück- 
lich versprochen  und  beeilten  sich,  als  sie  von  den 

Regierungen  bedroht  wurden,  einen  Widerruf  in  der 

„Allgemeinen  Zeitung"   erscheinen  zu  lassen.^) 
Menzel  war  es  in  der  Tat  gelungen,  seinen  jungen 

Gegner  zu  besiegen,  wenn  auch  durch  politische,  nicht 
durch  literarische  Waffen.  Um  dem  Einfluss  des 

„Jungen  Deutschlands"  und  der  angekündigten 

„Deutschen  Revue"  Einhalt  zu  tun,  hatte  er  sich  an 
die  politischen  Mächte  gewandt  und  bei  diesen  ein 

geneigtes  Ohr  gefunden.  Am  14.  November  1835  wurden 

in  Preussen  alle  Werke  Gutzkows  und  Wieubargs  ver- 

boten,-^) am  16.  November  begann  die  Untersuchung 
gegen  Gutzkow  und  Löwenthal.  „Jetzt  war  nun  auch 

die    Revue    zerstört.      Der    Vater    des    Verlegers    ver- 

*)  S.  145—146.  —  Siehe  auch  „Vergangenheit  und 
Gegenwart"  (im  Jahrbuch  der  Literatur  1839):  „In  dem 
Journale  der  Deutschen  Revue  wollte  ich  die  Interessen  der 

Literatur  erweitern,  sie  vor  der  Belletristerei  befreien,  Ge- 
danken aus  der  Wissenschaft  ihr  zuführen.  Die  Katheder 

sogar  sollten  einen  Mittelpunkt  finden,  die  Gelehrsamkeit 
sollte,  freilich  in  geschmackvollem  Gewände,  zum  Volke 
dringen.  Der  Gelehrten  kamen,  mehr  als  ich  genannt, 
mehr  als  später  widerrufen  haben.  Sie  widerriefen  weh- 
müthig,  gezwungen  von  den  Anjfebern.  Sie  sahen  die  Zeiten 
der  Athenäen,  Hören,  Prophyläen  wieder  erneut.  Eine 

Revolution  wäre  gekommen,  aber  die  Heilsamste." 
^)  Siehe  Houben,  ,.  Gutzkow -Funde"  IQül*- (Varnhai^en 

und  das  junge  Deutschland)  und  Geiger,  „Das  junge  Deutsch- 
land und  die  preussische  Censur"  1900. 
3)  Proelas  S.  042. 
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weigerte  die  Mittel,"  schreibt  Gutzkow  in  seinen 
„Rückblicken"  (S.  149). 

Aber  in  solchen  Umständen  selbst  streckte  er 

die  Waffen  nicht.  An  demselben  Tag,  so  erzählt 

Proelss,  („Das  Junge  Deutschland",  S.  625)  wo  durch 
das  Vorgehen  der  Karlsruher  Regierung  die  Auf- 

lösung der  Löwenthalschen  Verlagshandlung  und  durch 

Preussen  das  Verbot  der  , Deutschen  Revue'  feststand, 
war  Gutzkow  sofort  unterwegs,  um  in  Frankfurt  einen 
Verleger  zu  suchen,  der  den  Verlag  des  Blattes  unter 
verändertem  Titel  übernehme.  Er  fand  einen  solchen 

in  Franz  Varrentrapp,  und  schon  am  nächsten  Tag 
erschien  ein  Inserat  im  Frankfurter  Journal  des  Inhalts, 
dass  vom  1.  Dezember  an  bei  diesem  erscheinen  werden  : 

,Deutsche  Blätter  für  Leben,  Kunst  und  Wissen- 
schaft, redigiert  von  Dr.  Karl  Gutzkow.'  Die  Anzeige 

sagte  weiter:  ,Um  die  Insinuation  einer  Parteiung 

zu  zerstreuen,  erscheinen  die  , Deutschen  Blätter'  von 
einem  Einzelneu.  Eiue  Meinung  wird  sich  geltend  zu 
machen  suchen,  welche  sich  daran  gewöhnt  hat,  die 
Herzschläge  der  Zeitgenossen  zu  zählen,  und  überall 
zu  sein,  wo  eine  neue  Erscheinung  des  Jahrhunderts 
aus  ihrer  Knospenhülle  hervorbricht,  eine  Meinung, 
welche  mit  Lessing  in  dem  Streben  nach  Wahrheit  die 

W^ahrheit  selber  findet.  Alles,  was  die  Gegenwart  bringt, 
soll  in  den  Deutschen  Blättern  an  Vergangenheit  und 
Zukunft  geknüpft  werden  ...  Sie  werden  alles  bringen, 
was  in  der  durch  mannigfache  Hindernisse  zu  erscheinen 
verhinderten  Deutschen  Revue  von  dem  einen  der  Her- 

ausgeber zu  erwarten  stand." 
Diese  „Deutschen  Blätter"  erwähnt  auch  Gutzkow 

in  seinen  Rückblicken.  „Schnell  wurde  die  erste  Nummer 

gedruckt  und  versandt,"  schreibt  er  (S.  149).  „Da  kam 
plötzlich  ein  unbedingtes  non  possumus.  Von  oben  her, 
aus  der  Region  des  Bundestages  wurden  die  Verleger 
bedeutet,  nicht  nur,  dass  eine  Gesamtmassregel  gegen 
diese  neuern  Schriftsteller  bevorstände,   sondern  auch, 
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dass  ihnen  persönlich  eine  ,Vergünstigung  würde  ent- 
zogen werden,  die  sie  bisher  genossen  hatten,  der  Druck 

der  Protokolle  des  Bundestages,  wenn  sie  den  Verlag 

übernähmen.  Da  waren  denn  die  ,Deutschen  Blätter' 
eine  glühende  Kohle,  die  nicht  schnell  genug  aus  der 

Hand  geworfen  werden  konnte." 
In  der  „Frankfurter  Stadtbibliothek"  befindet  sich 

ein  Exemplar  dieses  sogleich  unterdrückten  ersten  Bogens 

der  „Deutschen  Blätter".  Es  besteht  aus  zwei  dünnen 
Heften  im  Format  der  „Revue  des  Deux  Mondes"  mit 
den  Daten  des  2.  Dezember  und  des  5.  Dezember.  Die 

acht  Seiten  des  ersten  Heftes  enthalten  ein  Programm, 
einen  Artikel  über  Ch.  Stieglitz,  eine  Korrespondenz 
aus  Hamburg  und  den  Inhalt  der  nächsten  Nummern 
(unter  den  angekündigten  Artikeln  steht  „zur  Philosophie 

der  Geschichte").  Das  zweite  Heft  (von  ebenfalls  acht 
Seiten)  enthält  folgendes:  1.  „Der  Traum  des  Saturn", 
d.  h.  eine  kurze  Dissertation  über  den  Geist  der  Ge- 

schichte; 2.  „Feldzüge  gegen  Menzel";  3.  eine  Korre- 
spondenz aus  Berlin. 

J.  Proelss  hat  dieses  Exemplar  der  „Deutschen 

Blätter"  gelesen  und  im  „Jungen  Deutschland"  aus- 
führlich behandelt  (S.  625 — 626).  Eine  viel  wichtigere 

Urkunde  aber  hat  er  übersehen,  nämlich  das  erste  vor- 

bereitete Heft  der' „Deutschen  Revue",  das  zwar  vor 
dem  Erscheinen  unterdrückt  wurde,  dessen  Korrektur- 

bogen aber  in  der  „Frankfurter  Stadtbibliothek"  auf- 
bewahrt sind.^)  Sie  stehen  hier  unter  der  Nummer  Eph. 

Litt.  7 f.  2065,  im  Format  der  „Revue  des  Deux  Mondes". 
Den  Inhalt  dieser  berüchtigten  Revue  zu  kennen, 

')  Da  Proelss  über  dieses  erste  Heft  schweigt,  ist  der 
Inhalt  der  „Deutsehen  Revue"  den  Historikern  des  Jungen 
Deutschlands  lauge  unbekannt  geblieben.  Erst  im  Jahre  1902 
sind  diese  Korrekturbogen  erwähnt  worden.  —  Siehe  einen 
Probebogen  der  „Deutschen  Bibliographischen  Gesellschaft" 
und  einen  Aufsatz  von  Dr.  Houben  über  Wienbarg  in  der 
, Frankfurter  Zeitung",  (20.  Dez.  1902). 
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ihn  mit  einigen  Artikeln  des  Literaturblattes  des  „Phönix" 
und  mit  dem  ersten  Exemplar  der  „Deutschen  Blätter" 
zu  vergleichen  ist,  so  scheint  uns,  fiir  die  Geschichte 

des  „Jungen  Deutschlands"  nicht  ohne  Wichtigkeit. 
Das  Titelblatt  fehlt;  der  Titel  aber  steht  auf  der 

ersten  Seite,  mit  Bleistift  geschrieben. 

„5)eutfc§e  ̂ eüue'', 
l^erouSgegeben  bon  ̂ arl  ©u^fütn  unb  Subotf  Söienbarg. 

(Dl)ne  S)otum.) 

Das  Heft  besteht  aus  28  Seiten,  deren  Inhalt 
folgender  ist: 

„Bernadotte"  von  K.  Gutzkow  (S.  1—20). 
„Elbe  und  Nordsee"  von  L.  Wienbarg  (S.  21—38). 
„Literatur"  (S.  38—48)  mit  der  Unterschrift  G. 

Von  den  zahlreichen  Mitarbeitern,  an  welche  sich 
Gutzkow  und  Wienbarg  gewandt  hatten,  war  noch  kein 

Beitrag  eingetroffen.^)    Dieses  erste  Heft  gab  also  nichs 
anderes  als  ihre  eigenen  Schriften. 

Dass  diese  „Deutsche  Revue"  authentisch  ist,  unter- 
liegt keinem  Zweifel  und  erhellt  aus  dem  Inhalt  selbst, 

den  wir  nun  näher  betrachten  wollen. 

')  Die  Artikel,  welche  G.  Büchner  für  die  ».Deutsche 
Kevue"  bestimmte,  hatte  er  noch  nicht  übersandt.  Siehe 
Karl  Emil  Franzos :  „Georg  Büchners  sämtliche  Werke  und 
handschriftlicher  Nachlass".  (Frankfurt  am  Main  1879): 
„Briefe  an  die  Familie"  S.  860—361. 

Strassburg,  im  Oktober  1835. 
.  .  .  Ich  habe  mir  hier  allerband  interessante  Notizen 

über  einen  Freund  Goethes,  einen  unglücklichen  Poeten 
Namens  „Lenz'*  verschafft,  der  sich  gleichzeitig  mit  Goethe hier  aufhielt  und  halb  verrückt  wurde.  Ich  denke  darüber 

einen  Aufsatz  in  der  „Deutschen  Revue"  erscheinen  zu  lassen. 
Strassburg,  den  1.  Januar  1836. 

.  . .  Das  Verbot  der  „Deutschen  Revue"  schadet  mir 
nichts.    Einige  Artikel,  die  für  sie  bereit  lagen,  kann  ich 
an  den  „Phönix"  schicken. 



IL  JBernadotte 
von 

KarlGutzkow. 

J.  Proelss  wusste  schon  durch  einen  Brief  Gutz- 
kows an  den  Baron  Cotta,  dass  ein  Artikel  über 

Bernadotte  für  die  „Deutsche  Revue"  bestimmt  sei. 
„Durch  das  Verbot  der  , Deutschen  Revue'  war 
sein  erster  Beitrag  für  diese  frei  geworden,"  schreibt 
Proelss,^)  „eine  stimmungsvolle  Charakteristik  Bernadottes. 
Er  hatte  sie  der  , Allgemeinen  Zeitung'  zur  Verfügung 
gestellt,  und  eines  seiner  ersten  Schreiben  au  Cotta  aus 
dem  Gefängnis,  vom  2.  Dezember,  war  die  Bitte  an 

diesen  um  baldige  Aufnahme." 
Aus  dem  Gefängnis  schrieb  Gutzkow  noch  andere 

Briefe,  die  uns  über  den  Artikel  „Bernadotte"  Aus- 
kunft geben;  sie  wurden  nicht  an  ihre  Adresse  be- 

fördert und  blieben  in  den  General-Landesarchiven 
Badens;  Fester  hat  sie  dort  ausfindig  gemacht  und  in 

seinem  Büchlein  über  Gutzkow  abgedruckt.^) 
Das  Ende  eines  an  den  Redakteur  der  „Allgemeinen 

Zeitung"  geschriebenen  Briefs  lautet  wie  folgt  (Fester 
S.  37)  : 

»)  „Das  junge  Deutschland"  S.  696. 
^)  Siehe:  „Eine  vergessene  Geschichtsphilosophie  zur 

Geschichte  des  Jungen  Deutschlands"  von  Dr.  phil.  Rieh, 
Fester  in  der  „Sammlung  wissenschaftlicher  Vorträge. 
Neue  Folge".    V.  Serie.    Hamburg  1891. 



Einleitung.  XV 

„Ich  schreibe  Ihnen  diese  Zeilen  aus  dem  hiesigen 

Stadtgefängnisse!  Ueber  ,Bernadotte'  erwart'  ich  von 
H.  von  Cotta  Antwort! 

Ihr  Gutzkow." 

„Bernadotte"  erschien  in  der  „Allgemeinen  Zeitung" 
(7.  Dez.  1835,  ausserordentliche  Beilage  No.  51, 
No.  502),  aber  ohne  den  Nameu  des  Verfassers.  Nie- 

mand wagte  es  jetzt,  den  Geächteten  zu  nennen,  der 
im  Gefängnis  sass,  ohne  etwas  von  seinen  Freunden 
oder  von  der  Braut  zu  hören,  die  er  in  Frankfurt 
gelassen  hatte.  Zufällig  erfuhr  er,  dass  ein  Freund, 

Wagner,  der  Redakteur  der  „Daskalia"'  den  „Bernadotte" 
abzudrucken  beabsichtige;  sogleich  schrieb  er  an  ihn 
und  bat  ihn  inständig,  seinen  vollständigen  Namen  unter 
den  Artikel  zu  setzen.  ,, Lieber  Wagner,  ich  höre,  dass 

du  meinen  , Bernadotte'  aus  der  ,Allg.  Zeitung'  abdruckst. 
Thue  mir  die  Gefälligkeit  und  setze  meinen  vollständigen 
Namen  darunter,  nicht  des  Publikums  oder  meinetwegen, 
sondern  als  Antheil  für  meine  Frankfurter  Verbindungen, 
für  meine  Braut  und  Schwiegereltern,  welche  ich  durch 
mein  Schicksal  so  namenlos  betrübe!  Du  wirst  wissen, 

dass  ich  in  Haft  bin."^) 
Solche  Briefe  beweisen,  welches  Gewicht  Gutzkow 

auf  diesen  „Bernadotte"  legte ;  er  hat  ihm  später  in 
allen,  grossen  wie  kleinen  Sammlungen  seiner  Werke 

einen  Platz  gegeben:  in  den  „Vermischten  Schriften" 
(Leipzig,  Weber,  1842  3.  Band,  „Mosaik"  S.  248),  in 
den  „Gesammelten  Werken"  (Frankfurt  am  Main, 
literarische  Anstalt,  J.  Rütten  1845).  (Karl  Johann, 

II,  208),  in  der  „Costenoble?chen  Ausgabe"  (lena  1876); 
(„Öffentliche  Charaktere"  S.  159). 

Zwischen  dem  Bernadotte  der  „Deutschen  Revue" 
und    den    anderen   Abdrücken    desselben  Aufsatzes    ist 

^)  Fester,  op.  cit.  S.  38. 
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keia,}Unterschied  zu  finden.  Dieser  erste  Beitrag  für 
die  so  gefürchtete.  Zeitschrift  ist  eines  der  seltenen 
Jugendwerke,  die  Gutzkow  ohne  Änderung  in  den 
späteren  Ausgaben  seiner  Schriften  hat  erscheinen  lassen. 
Sehr  massig  im  Ton,  wohl  ausgearbeitet  in  der  Form, 
gehört  der  Artikel  zu  jener  Gattung  historischer  Schriften, 

die  Gutzkow  Ende  1834  der  „Allgemeinen  Zeitung"  ge- 
geben und  zu  Anfang  1835  unter  dem  Titel  „Öffentliche 

Charaktere"  veröffentlicht  hät.^) 
Es  ist  keine  Biographie,  sondern  die  Zusammen- 

stellung einiger  Tatsachen,  die  das  Leben  eines  Mannes 
anschaulich  machen  sollen,  ,,lfür  welchen  sich  schwerlich 

in  vergangenen  Tagen  eine  Parallele  findet";  sein  Ver- 
hältnis zu  Napoleon,  das  Ereignis  seiner  Thronbesteigung, 

seine  Regierung  bilden  die  Hauptteile  dieser  wenigen 
Seiten.  Bernadotte  hatte  viel  Ähnlichkeit  mit  Napoleon, 
meint  Gutzkow;  er  besass  denselben  Ehrgeiz,  vielleicht 
dasselbe  Genie  und  wurde  deshalb  von  seinem  Herrscher 

bei  jeder  Gelegenheit  herabgewürdigt;  er  hatte  als 
Gouverneur  von  Hannover  und  in  Kopenhagen  seine 
bürgerlichen  Tugenden  bewiesen;  er  wusste  alle  Höfe 
zu  gewinnen  und  ward  in  ganz  Nordeuropa  so  populär, 
dass  der  schwedische  Adel  keinen  Anstand  nahm,  ihn 
zum  König  zu  erküren.  In  seinem  kalten  Reich  aber, 
in  diesem  von  Missbräuchen  verrosteten  Lande  lebt  der 

Gascogner  als  zweiundsiebzigjähriger  Greis  einsam;  er 
versteht  die  Sprache  seines  Volkes  nicht,  scheut  den 

Tumult  auf  den  Strassen,  kann  die  Kälte  nicht  er- 
tragen und  bleibt  deshalb  lange  Monate  während  def} 

Winters  in  seinem  Palast  eingeschlossen.  Unter  solchen 
Umständen  sehnt  sich  der  Schwede  nach  der  Thron- 

besteigung seines  Sohnes  Oskar  „eines  Königs,  der  durch 

den  heimischen  Laut  der  Zunge  die  Herzen  fesselt". 
Am  Schlüsse  des  Artikels  stand  in  der  „Deutschen 

Revue*^'  der  folgende  Satz:  „Diese  Hoffnung  kann  sich 

^)  Bei  Hoffmann  und  Campe  (1.  Teil  1835). 
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erfüllen,  oder  eine  der  nordischen  Parzen,  die  Leben 

und  Tod  zwischen  ihren  Fingern  spinnt,  kömmt  ihr  zu- 

vor an  der  heiligen  Esche  Ygdrasill". 
Auch  in  den  Vermischten  Schriften  („Mosaik") 

steht  dieser  Satz,  und  Gutzkow  fügte  hinzu:  „Vom 

Kronprinzen  Oscar  erzählt  mau  das  Rühmlichste." 
Nach  dem  Tode  Bernadottes  durchstrich  Gutzkow 

obige  Sätze  und  schrieb  nur:  „Diese  Hoffnung  hat 

sich  jetzt  erfüllt." 
Es  ist  die  einzige  Änderung,  die  der  Urtext  er- 

litten hat. 

Liter.inirdenkmale  132.  II 



III.  Elbe  und  Nordsee 
von 

L.  Wienbarg. 

Viel  gewagter  als  der  Artikel  Gutzkows  ist  „Elbe 

und  Nordsee"  von  Wienbarg,  eines  jener  Reisebilder 
nach  Heineschem  Muster,  die  alle  möglichen  Gegen- 

stände zur  Behandlung  heranziehen. 
Während  einer  Fahrt  auf  der  Elbe  erblickt 

Wienbarg  den  holsteinischen  Hafen  Glückstadt;  dabei 
wird  er  an  eine  traurige  Geschichte  erinnert,  von  der 
er  in  dieser  Stadt  hörte  und  welche,  seinem  Ausdruck 
nach,  ein  grelles  Licht  „auf  den  Jammer  rechtlicher 
und  socieller  Zustände"  wirft.  Es  handelt  sich  um 
einen  Advokaten,  der  den  groben  Fehler  beging,  sein 
karges  Brot  mit  dem  Klienten  zu  teilen  und  über  den 
Philister,  Soldaten  und  Prediger  herfielen,  so  dass  ihm 
nichts  anderes  übrig  blieb,  als  seine  eigenen  Prozesse 
zu  führen. 

An  den  holsteinischen  Ufern  vorbeifahrend,  kommt 
Wienbarg  auf  die  Frage  der  Bevölkerung  und  der 
Rasse.  Er  erklärt,  dass  sein  Geist  in  freier  Liebe  über 
Deutschland,  ja  über  dem  ganzen  Erdkreis  schwebe, 
dass  er  jeder  provinziellen  Blindschleiche  den  Krieg 

erklärt  habe  und  sogar  seine  niedersächsische  Mutter- 
sprache befehde,  bekennt  aber  schliesslich  seine  Vor- 

liebe für  den  eigentümlichen  Charakter  eines  Volkes: 
„Im  Charakter  ist  ein  Gewebe,  im  Blut  eine  Mixtur, 
in  der  Physiognomie  ein  Ausdruck,  in  der  Haltung  eine 
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Linie,  überall  ein  Etwas,  das  zum  Mysteriösen  der 
Stamm-  und  Familienbegränzung  gehört.  Aus  seiner 
Haut  kann  Niemand  fahren,  am  wenigsten  ein  Deutscher." 

Er  schildert  mit  Wohlgefallen  solche  eigentüm- 
lichen Charaktere  :  den  gedrungenen,  groben,  aber  fein- 

fühlenden Holsteiner,  den  zugänglichen  und  gefälligen 

Hannoveraner;  und  er  wundert  sich,  dass  zwei  Volks- 
individualitäten, die  demselben  Sprachstamme  angehören, 

denselben  Boden  bewohnen  und  dasselbe  Handwerk 

treiben,  sich  durch  die  schärfsten  Nuancierungen,  ja 
Kontraste  unterscheiden. 

Auch  über  Dänemark  stellt  er  ethnographische 
sittliche  Betrachtungen  an.  Es  ist  ihm  ein  Land,  das 
von  Natur,  durch  seine  Stellung  zwischen  dem  Westen 

und  den  Küsten  des  Baltischen  Meeres,  auf  einen  gross- 
artigen Zwischenhandel  angewiesen  zu  sein  schien,  und 

das  seine  Seemacht  dergestalt  hat  sinken  lassen,  dass 
es  sich  jetzt  auf  Ackerbau  und  Viehzucht  beschränken 
muss.  Dem  Dänen,  meint  Wienbarg,  fehlt  es  an 
Tätigkeit  und  Unternehmungsgeist;  er  steht  in  dieser 
Hinsicht  den  Holländern  und  den  Engländern  nach ;  er 
begnügt  sich  zu  sehr  mit  seinem  Sundzoll,  „dieser 
elenden  Sinecüre,  dieser  Leibrente  für  die  Alters- 

schwäche". Wienbarg  wünscht,  dass  dieses  Land  durch 
irgend  eine  Verbesserung  der  Industrie  und  des  Handels 
zu  einer  erträglicheren  Existenz  gelange,  als  der,  worin 
es  gegenwärtig  schmachtet,  was  aber  nur  möglich  sei, 
wenn  es  seine  eingewurzelte  Trägheit  auszurotten  und 
seinen  belästigenden  Feudalismus  abzuschütteln  vermöge. 

Diese  Schrift  Wienbargs  haben  wir  in  keinem  der 

(nie  gesammelten)  Werke, ^)  die  wir  uns  haben  ver- 
schaffen können,  wieder  abgedruckt  gefunden.  Von 

Wichtigkeit  ist  sie  in  Betreff  seiner  geistigen  Ent- 
wicklung,   weil    sie,    in    einem    Hauptmoment    seines 

*)  Einige  sind  nicht  mehr  zugänglich.  Siehe  V.  Schweizer, 
,Ludolf  Wienbarg-  1898.    S.  41. 

II* 
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Lebens  geschrieben,  viele  von  seinen  Grundideen  ins 
rechte  Licht  stellt.  Ein  Vergleich  mit  seinen  anderen 
Werken  soll  es  dartun. 

Ebenso  wie  in  seinem  ersten  Buche  „Holland  in 

den  Jahren  1830 — 31",  das  seinen  Ruhm  gründete, 
versucht  er  hier  „Natur  und  Menschen  aufzufassen, 
Gegenwart  und  Vergangenheit  zu  vergleichen  und  alle 
zerstreuten  Züge  des  Nationalcharakters  in  einem  Brenn- 

punkt zu  sammeln".^) 
Neben  dieser  Vorliebe  für  den  Nationalcharakter 

eines  Volkes,  für  seine  ürkraft  und  sein  Urwesen, 
kommt  zum  Ausdruck  jener  Hass  gegen  alles  Erkünstelte 
und  Formelle  in  den  sozialen  Verhältnissen,  der  den 
verschiedenen  Kapiteln  der  „Wanderungen  durch  den 

Thierkreis"  (1835^  als  geistiges  Band  diente.  Tiefer  als 
Wienbarg  hat  keiner  der  jungen  Deutschen  gefühlt, 
welche  gähnende  Kluft  die  Moral  der  Gesellschaft  von 
der  echten  menschlichen  Sittlichkeit  trennt;  keiner  hat 
den  Gegensatz  mit  so  grellen  Farben  geschildert.  „Ich 

fange  an"  schrieb  er  in  „den  Wanderungen  durch  den 
Thierkreis"  (S.  64)  „den  Reichthum  für  ein  grosses  Un- 

glück, ja  in  Augenblicken  für  ein  Verbrechen  zu  halten." 
Die  Amtsleute,  Juristen,  Advokaten  hielt  er  für 
„Generalpächter  des  Gesetzes  und  der  Gerechtigkeit, 
die  noch  in  so  vielen  Ländern  die  Barbarei  eines 

unbekannten,  undeutschen,  uuvolksthümlichen  und  daher 
rechtlosen  Rechts  täglich  verewigen,  und  die  daher  seit 
alter  Zeit  eine  pedantisch  gelehrte  Kaste  bilden,  welche 
wie  alles  Kastenwesen,  der  freien  Bildung  und  der 

schönen  Humanität  schnurstracks  entgegenläuft".  Sein 
Grundzug  war  „ein  schmerzhaft  sehnsüchtiges  Suchen 

nach  neuen  Lebenswerten,"  schreibt  V.  Schweizer,  der 

ihn  für  einen   Vorläufer  Nietzsches  hält.") 
In  „Elbe  und  Nordsee",  wie  in  allen  seinen  frühe- 

')  .Holland  in  den  Jahren  18o0— 31."    2.  Teil,  Vorrede. 
2)  Schweizer  „L.  Wienbarg".  S.  55). 
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reu  Werken,  findet  sich  auf  allen  Seiten  ein  kühner 

Protest  gegen  jede  Erstickung  des  freien  Geistes.  Des- 
halb verweilt  er  sehr  gern  bei  der  Schilderung  der 

schlichten,  urwüchsigen  Seelen,  fast  immer  aber,  um 
sie  von  den  gesellschaftlichen  Verhältnissen  zerknicken 
und  zerrütten  zu  lassen.  Zu  diesen  Seelen  gehört  der 

Advokat  in  „Elbe  und  Nordsee"  und  auch  jener  Jo- 
hannes, den  er  in  den  „Wanderungen  durch  den  Thier- 

kreis"  aufführt.^)  Beide  sind  verwandte  Naturen;  Wien- 
barg erklärt  es  selbst,  wenn  er  in  „Elbe  und  Nord- 

see" schreibt:  „Ich,  für  mein  Theil,  dachte  an  jenen 
Joliannes,  den  ich  in  meinen  , Wanderungen  durch  den 

Thierkreis*  aufführte,  und  den  ich  mir  zum  Helden  eines 
in  Norddeutschland  spielenden  Sittenromans  aufgeopfert 
habe.  Diese  innige  treue  Seele  mit  ihrer  grenzenlosen 
Selbstvergesseuheit,  ihrem  Köhlerglauben  und  jenem 
schaurig  heitern,  acht  Helgoländischen  raemento  mori, 
(las  sie  mit  jedem  Wort  ausatmetete  und  das  zu  ihrer 
blühenden  Hülle  so  seltsam  kontrastirte,  niemals  hat 
sie  begriffen,  woher  die  ordinären  und  superklugen 
Menschen  herkämen,  da  doch  alle  Menschen  wandelnde 
Geheimnisse  sind,  eingeschachtelt  in  tausend  andere 
Geheimnisse,  welche  das  grosse  heilige  Weltgeheimniss 
bilden.  Und  an  dieser  kindischen  Verwunderung  ging 
Johannes  zu  Grunde." 

Wenn  Wienbarg  weiter  die  sozialen  und  politischen 
Verhältnisse  Dänemarks  so  ausführlich  behandelt,  werden 
wir  natürlich  daran  erinnert,  dass  er  bei  den  Erben 
des  dänischen  Ministers  ßernstorff  als  Hauslehrer  ge- 

lebt, dass  er  den  dänischen  Gesandten  Baron  von  Selby 
nach  Holland  begleitet  hatte.  Um  das  Jahr  1835  trug 
er  sich  eben  mit  dem  Plan  eines  Büchleins  über  Kopen- 

hagen, wie  es  aus  einer  Erklärung  Schweizers^)  erhellt: 
„Kopenhagen  in  einer  buchhändlerischen  Anzeige  Campes 

^)  Siehe  S.22u.ff.  („Der  Wassermann,  DerHelgoländer"). 
'^)  Schweizer  „Wienbarg",  8.  41. 
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vor  den  ,Wandertingen  durch  den  Thierkreis'  erwähnt, 
also  jedenfalls  auch  vor  1835  entstanden." 

Schweizer,  dem  dieses  Buch  nicht  zugänglich  war, 
zweifelt,  dass  es  in  die  Öffentlichkeit  gelangt  sei;  viel- 

leicht ist  sein  Inhalt  zum  Teil  in  „Elbe  und  Nordsee" 
verarbeitet  worden. 

Auch  an  die  philologischen  Schriften  Wienbargs 

knüpft  sich  „Elbe  und  Nordsee".  „Ich  war  der  erste 
Niedersachse,"  schreibt  er,  „der  seine  Muttersprache  be- 

fehdete, obgleich  sicher  nicht  der  letzte,  dem  sie  von 

Kindestagen  her  heimlich  lieb  und  theuer  war."  Er 
deutet  in  diesem  Satz  auf  die  vor  einem  Jahr  von 

ihm  veröffentlichte  Schrift:  „Soll  die  plattdeutsche 
Sprache  gepflegt  oder  ausgerottet  werden?  Gegen 

ersteres  und  für  letzteres  beantwortet"  (L.  Wienbarg, 
Hamb.  1834).  Aus  diesem  Urteil  wurden  seine  Zeit- 

genossen nicht  klug;  denn  ein  Kritiker  der  „Blätter 

für  literarische  Unterhaltung"  ̂ )  beteuerte,  er  wisse 
nicht,  ob  er  in  der  Schrift  „Ernst  oder  Ironie  und 

Neckerei"  sehen  solle.  Gegen  eine  solche  Meinung 

verteidigt  sich  jetzt  "Wienbarg  und  zwar  von  seinem 
echt  demokratischen  Staudpunkt  aus:  „Ich  griff  meine 

niedersächsische  Muttersprache  au,"  erklärt  er,  „weil 
sie  verdorben,  versumpft  und  durch  eine  Stagnation 
von  mehreren  Jahrhunderten  zur  Aufnahme  frischer 

Bildungskeime  unfähig  geworden  war."  Was  in  diesem 
Gedanken  noch  dunkel  scheinen  kann,  wird  durch 

folgende  Stelle  aus  dem  „Tagebuch  von  Plelgolaud" 
(1838,  Seite  134)  in  helles  Licht  gestellt.  „Es  giebt 
Leute,  die  nicht  wollen,  dass  der  deutsche  Bauer 
aus  dem  Miste  hervorkriechen  und  seinem  Bruder 

in  Nordamerika  ähnlich,  freier  gebildeter  Landmaun, 

deutscher  Staatsbürger  werden  soll.  Aus  der  Leibeigen- 
schaft seiner  Dynastie  leiblich  erlöset,  soll  er,  nach  ihrem 

Wunsche,  ewig  in  der  geistigen  Leibeigenschaft  seiner  der 

*)  5.  Okt.  1834.    Siehe  darüber  Schweizer,  op.  cit.  43. 
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Geschichte  verfalleneu  Sprache  verharren.  0 !  ich  kenne 

euch  durch  und  durch!"  Schweizer,  der  diese  Stelle 
anführt/)  schliesst  daraus  mit  vollem  Recht,  dass  Wien- 

barg „kein  geringeres  Ziel  als  die  Hebung  des  Bauern- 
standes vor  Augen  hatte".  In  demselben  sehnsüchtigen 

Trachten  nach  Aufklärung  hatte  er  „die  Geschichtlichen 

Vorträge  über  altdeutsche  Sprache  und  Literatur"  ge- 
schrieben.^) 

„Elbe  und  Nordsee"  ist  die  letzte  Schrift  einer 
literarischen  Tätigkeit,  welche  man  im  Leben  Wienbargs 

die  Sturm-  und  Drangperiode  nennen  kann  und  welcher 
der  Bundestagsbeschluss  vom  10.  Dezember  ein  Ende 
machte.  Gleich  nach  dem  Verbot  der  „Deutschen 

Revue"  hatte  er  Frankfurt  verlassen;  er  floh  nach  dem 
Norden  zu  jenen  Helgoländern,  von  deren  Treue  und 
Selbstvergessenheit  er  sich  angezogen  fühlte;  er  schrieb 

in  der  Vorrede  seines  „Tagebuchs  von  Helgoland'* 
(1838,  S.  VIII):  „Meine  Reise  ist  eine  Flucht  und  meine 

Flucht  eine  Täuschung",  was  so  wehmütig  klingt  wie 
die  Einleitung  zu  der  „Quadriga"  (1840).  „Eure  Zustände 
sind  nicht  einmal  derartig,  dass  sich  eine  dichterische 
Sehnsucht  nach  dem  Grossen  kundgeben  kann,  ohne 
für  ein  Verbrechen  zu  gelten.  Ich  spreche  aus  bitterster 

Erfahrung." 

^)  op.  cit.  S.  43. 
2)  Geschrieben  im  Jahre  1833,  veröffentlicht  im  Jahre 

1838  bei  Hoffmann  und  Campe,  Hamburg.  —  Siehe  Schweizer, 
op.  cit.  S.  44. 



IV,  Literatur. 

Nach  dem  Motto  :  „Medias  in  res"  kommt  folgendes 
Inhaltsverzeichnis : 

%kd.  —  3}Jufenntmanad).  —  dBorlotte  ©tiegü^.  — 
%^.  ä)?unbt.  —  Bettina.  —  ̂ unge  Siterntur.  —  Station 
unb  ̂ ublüum.  —  ̂ a^rbud)  [c^mäbifdier  ®ic§ter.  —  ̂ ur^jur- 
öioleu.  - —  ©in  ©pecutant. 

A.  Tieck  und  sein  Federkrieg  gegen  das  Junge 
Deutschland. 

Die  ersten  Zeilen  enthalten  eine  Antwort  auf  die 

Angriffe  Tiecks,  der  in  diesem  Jahre  1835  nicht  weniger 

als  vier  Novellen  gegen  die  neue  Literatur  und  be- 
sonders das  Junge  Deutschland  hatte  erscheinen  lassen  ; 

1.  „Das  alte  Buch  und  die  Reise  ins  Blaue  hinein"; 
2.  „Die  Vogelscheuche" ; 
3.  „Der  Wassermensch"; 
4.  „Eigensinn  und  Laune." 

Von  diesen  Novellen  waren  die  zwei  ersten  be- 
sonders gegen  die  französische  Romantik  gerichtet ;  sie 

schonten  aber  noch  weniger  die  französierenden  deut- 
schen Schriftsteller,  „jene  heimathlosen  Landläufer,  die 

so  wenig  Religion  wie  Eigenthijm  und  Meinung  haben",*) 

1)  „Das alte  Buch."  Tieck,  Gesamm. Novellen.  Berlin  1863. 
Bd.  VIII,  S.  18. 



Einleitung.  XXV 

nichts  Heiliges   in  Ehren    halten  und  sich  nur  in  den 

Verfasser  der  „Reisebilder"  zu  vergaffen  pflegen.^) 
Gegen  diese  rücksichtslosen  Ausfälle  hatte  schon 

Laube  in  seinen  „Charakteristiken"'-)  eine  Verteidigung 
der  jungen  Literatur  versucht  und  auf  den  Verfasser  des 

„William  Lowell"  den  Vorwurf  der  Unsittlichkeit  zurück- 

geworfen.^) Gutzkow  hatte  im  Literaturblatt  des  „Phönix" 
;No.  3,  S.  69)  über  den  Hofrat  Tieck  gespottet.  Seitdem 

aber  waren  der  „Wassermensch",  „Eigensinn  und  Laune" 
erschienen,  die  schonungslos  danach  trachteten,  das 

Junge  Deutschland  lächerlich  oder  verächtlich  zu  machen. 

^)  Siehe  „Das  alte  Buch".  S,  J89:  „Ein  ausgezeichneter 
(inome.  schrieb  er  (man  will  sogar  Hannes  nennen),  soll  als 
ein  Hoffmann  Deutechland  entzückt  und  sogar  die  Franzosen, 
die  grosse  Nation,  neu  revolutiouirt  haben."  —  S.  140: 
„Jener  merkwürdige  Hannes  soll  jetzt  als  Victor  Hugo  alles 
Edle  mit  Füssen  treten,  in  der  Verwesung  des  Lasters 
schwelgen  und  vom  Ekelhaften  trunken  sein.  Ist  es  denn 
möglich,  dass  ihr  die  Besseren,  Balzac,  Nodier  und  wenige 

Andere,  diesem  kranken  Gelüste  folgt?"  —  Siehe  auch  in  der 
„Vogelscheuche"  (Gesammelte  Novellen.  Bd.  XI,  S.  249)  eine 
andere  Stelle  gegen  V.  Hugo:  „Notre  Dame  von  V.  Hugo 
lag  auf  dem  Tisch  ...  Ich  bin  geständig,  dass  ich  es  mit 
grosser  Spannung  und  Interesse  durchgelesen,  und  wenn 
man  es  einmal  angefangen  hat,  muss  man  es  wohl  endigen ; 
aber  der  Widerwille,  der  Ekel,  den  es  mir  erregte,  ist 

gerade  das,  was  mich  fesselte." 

■-)  „Moderne  Charakteristiken,"  Löwenthal,  1835, S.  J  6—157. 

^)  Laube,  „Charakteristiken",  S.  164:  „Einige  Un- 
fläthereien  französischer  Romantiker,  einige  Ungezogenheiten 
Heines,  das  ist  Alles,  was  Tieck  zu  wissen  scheint,  um  es 
der  neuen  Schule  vorzuwerfen."  — 

S,  157:  „Er,  der  nie  etwas  heiliges  aufgefunden,  der  das 
Wenige,  was  wir  noch  besassen,  zerstört,  der  nicht  ein  ein- 

ziges grosse  Interesse  für  uns  gewonnen,  der  die  Lüge  in 
unserer  Poesie  propagandirt  hat,  er  maast  sich  einen  vor- 

nehmen Ton  gegen  die  moderne  Schriftstellerei  an  und 
dadurch  fordert  er  heraus  ihm  hinzuzeichnen,  welche  zweifel- 

hafte, kümmerliche  Stellung  er  in  unserer  Literatur  ein- 
nimmt." 
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Der  „Wassermensch"  stellt  den  Zeitgeist  durch 
den  jungen  prahlenden  Florheim  dar.  Dieser  behauptet, 
dass  kein  Konzert  ohne  die  Marseillaise  gegeben,  kein 
Buch  ohne  die  Bildnisse  der  Freiheitshelden  gedruckt 
werden  soll;  er  wünscht,  dass  der  Monat  Julius  mit 

roten  Lettern  gedruckt  werde,  „damit  auch  der  ge- 
meine Mann  immerdar  inne  würde,  dass  von  der  glor- 

reichen Juli-Revolution  das  Heil  der  Menschheit  aus- 
gegangen sei,  dass  mit  dieser  Epoche  eigentlich  die 

wahre  Geschichte  beginne."^)  Er  verrät  mit  naiver 
Eitelkeit  die  Pläne  des  Jungen  Deutschlands:  ,,Da  wir 
immer  thätig  und  die  Partei  der  Bewegung  sind,  so 
haben  wir  uns  schon  der  meisten  Journale  und  ge- 

lesenen Blätter  bemächtigt,  wo  es  nur  irgend  möglich 

ist,  stiften  wir  neue;  ein  unsichtbares  und  doch  offen- 
kundiges Bündniss  schlingt  sich  durch  ganz  Deutsch- 
land."-) „Mit  jener  Partei  der  Bewegung  sind  wir  von 

Natur  und  Überzeugung  desselben  Sinnes,  und,  da 
unsre  Vorgesetzten  unmündig  bleiben,  so  müssen  die 
Franzosen  wiederum  die  Vormundschaft  übernehmen, 
aber  kein  Napoleon  muss  dies  Amt  an  sich  reissen, 

nein  ächte,  grossgesinnte  Republikaner  müssen  es  über- 
nehmen. Dann  ist,  was  wir,  das  ,Junge  Deutschland^ 

wollen,  autorisirt,  wir  werden  dann  mit  Macht  aus- 
gestattet, und  von  uns  geht  die  Verjüngung  der  deutscheu 

Welt  aus.  Die  alten  Vorurtheile  fallen  dann  zum 

zweitenmal,  aber  auf  immer."'^) 
Florheim,  ̂ der  Held  dieser  Novelle,  war  bloss 

lächerlich;  Emmeline  in  „Eigensinn  und  Laune"  er- 
scheint als  ein  höchst  verächtliches  Wesen.  Dieser 

Novelle  könnte  ein  Satz  zum  Motto  dienen,  welchen 

Menzel    im   Literaturblatt    des  „Morgenblatts"*)  gegen 

1)  „Wassermensch. "    Gesamm.  Nov.    Bd.  V,  S.  27— 2S. 

2)  „Wassermenscb."     S.  b'S. 
3)  S.  58. 

^)  Oktober  1835.    S.  371. 
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das  junge  Deutschland  geschleudert  hatte:  „Das  kranke, 
entnervte  und  dennoch  junge  Deutschland  wankt  aus 

dem  Bordell  herbei,  worin  es  seinen  neuen  Gottes- 

dienst gefeiert  hat." 
Ein  Gespräch  Emmelinens  mit  ihrem  Vater,  dem 

reichen  Bankier  Runde,  stellt  ihre  Gesinnungen  gleich 
in  helles  Licht ;  sie  sagt  nämlich :  „Ich  bin  ja, 
lieber  Vater,  in  dem  grossen,  bösen  und  guten  Jahre 

1789  geboren,  daher  kommt  auch  meine  Wider- 
setzlichkeit gegen  das  Herkommen  und  alle  die 

Ordnungt^n,  die  die  Menschen  für  so  wichtig  und 

uothwendig  achten."  Auf  einer  Reise  durch  die 
Schweiz  verliebt  sie  sich  in  einen  rüstigen  Kutscher, 
einen  Bauernsohu  Namens  Martin  Sendling.  Sie  will 
ihn  ohne  Verzug  heiraten  und,  da  der  Vater  sich 
gegen  eine  solche  Mesalliance  sträubt,  bricht  sie  in 

die  bittersten  Vorwürfe  aus  ̂ :)  „Ich  sehe,  alle  jene 
klein-grosssiädtischen  Gedanken,  alle  jene  beweinens- 
werthen  Lächerlichkeiten  deiner  Umgebung,  des  Standes 

und  Geldes  sind  dir  nachgefolgt.  Das  ist  das  Ent- 
setzlichste im  Menschen,  dass  er  sich  nicht  von  diesen 

Lastern  und  dem  Aberwitz  seiner  Erziehung  losmachen 
kann.  Diesen  Vorurtheilen  opfert  er  alles,  Leben, 

Gewissen,  Religion."  Der  gutmütige  Vater  fügt  sich 
aus  Schwäche  in  ihre  Laune.  Ein  Schneider  sorgt  für 
Martins  Garderobe,  Lehrer  werden  angenommen,  ein 

Tanz-  und  Fechtmeister  sowie  ein  Virtuos,  der  dem 
wissbegierigen  Jüngling  die  Anfangsgründe  der  Musik 
beibringen  soll. 

Während  Martin  auf  dem  Lande  ausgebildet  wird, 
verweilt  Emmeline  mit  ihrem  Vater  in  der  Residenz. 

Hier  darf  der  junge  Mann  nach  einigen  Monaten 
seiner  Braut  unter  die  Augen  treten.  Sie  ist  über 
seine  Fortschritte  erstaunt  und  begreift  kaum,  wie  ein 
Mensch  sich  in  so  kurzer  Zeit  hat  so  völlig  umwandeln 

')  »Eigensinn."     Gesamm.  Nov.    Bd.  VIII.    S.  10. 
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können.  Dadurch  geraten  aber  ihre  Gefühle  in  plötz- 
lichen Umschwung ;  dort  in  den  einsamen  Tälern  der 

Schweiz,  getrennt  von  allen  Menschen,  hatte  sie  Martin, 
als  er  noch  so  eigen  und  seltsam  war,«  heiraten  wollen ; 
jetzt  aber,  da  er  ganz  wie  die  übrigen  Menschen  ge- 

worden ist,  ist  er  ihr  widerwärtig.  „Sieh  nur  selbst,'^ 
sagt  sie  zu  ihrem  Vater,  „wie  geziert  und  steif  er 
ist,  wie  er  Phrasen  drechselt  und  ihm  die  eigent- 

lichen Gedanken  ausgehen.  So  ein  Leben,  wie  er 
es  jetzt  führt,  ist  kein  wahres,  lebendiges,  nein, 
er  ist  ein  Gespenst,  eine  schlechte,  Menschen  nach- 

gekünstelte Puppe.  Und  so  ist  mein  Abscheu  vor  jeder 

Fleirath  von  neuem  in  mir  lebendig  geworden." 
Der  junge  Bräutigam  wird  also  verabschiedet,  und 

bald  nachher  reisen  Vater  und  Tochter  zur  Zerstreuung 
nach  Paris.  Hier  sollen  sie  aber  ein  böses  Geschick 

erfahren:  ein  grosses  Handelshaus  in  BrüsseJ,  mit 
welchem  der  Bankier  seit  Jahren  in  Verbindung  stand, 
macht  Bankerott;  ein  junger  Vetter,  Namens  Fried- 

heim, den  er  nach  Brüssel  geschickt  hat,  um  das 
Unheil  abzuwenden,  missbraucht  die  ihm  anvertraute 

Vollmacht,  entflieht  mit  dem  übrig  bleibenden  Ver- 
mögen nach  Amerika;  und  Emmeline  muss  dazu  noch 

ihrem  Vater  gestehen.,  dass  sie  „von  diesem  verworfenen 
Elenden  Mutter  ist".  Der  Vater  flucht  ihr  und  stösst 
sie  von  sich. 

In  dieser  dringenden  Not  tritt  ein  Freund,  Namens 
Grundmann  ins  Mittel.  Er  befriedigt  alle  Gläubiger, 
rettet  also  Rundes  Haus  und  Ehre  und  wirbt  um  die 

Hand  Emmelinens.  Nach  einigen  Tagen  führt  or 
sie  als  Gattin  mit  ihrem  Vater  in  die  Bäder  von 
Bareges. 

Nach  ihrer  Niederkunft  und  ihrer  Rückkehr  von 

Bareges  ist  sie,  nach  Tieck,  wie  ein  verwandeltes 
Wesen :  „sie  stellt  im  lebhaften  Contrast  mit  ihrer 
früheren  Natur  das  Bild  einer  ernsthaften,  fast  strengen 

Matrone  dar";  und  doch  erkennt  sie  den  hohen  Wert 
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ihres  Gatten  nicht  au,  kann  ihn  nicht  lieben  und  fühlt 
sich  unglücklich  in  dieser  Ehe. 

Ein  junger  Herr,  der  sich  für  einen  französischen 
Hauptmann  ausgibt,  macht  sich  mit  ihr  bekannt.  Da 

sie  ihm  ihr  Leid  klagt,  zeigt  er  sich  bald  als  ein  ge- 
fälliger Tröster.  Beide  fliehen  zusammen.  In  kurzem 

erkennt  Emmeline  in  ihrem  Geliebten  den  Kutscher, 
den  sie  schon  früher  geliebt  hatte,  Martin  Sendung. 

Sie  soll  aber  bald  ihre  Untreue  büsseu;  denn  sie  er- 
fährt zu  ihrem  Entsetzen,  dass  Grundmann  aus  Gram 

gestorben  ist.  Welchen  Trost,  welches  Glück  kann  sie 
nun  noch  in  dem  Verhältnis  mit  dem  Hauptmann 
finden?  Nachdem  dies  lockere  Band  auch  gelöst  ist, 
geht  das  armselige,  zerrüttete  Wesen  immer  mehr  iu 
der  Irre,  und  nach  manchen  Abenteuern  treffen  wir 

es  unter  dem  Namen  „Witwe  Blaucliard"  als  Verwalterin 
eines  der  berüchtigtsten  Häuser  einer  grossen  Stadt. 

In  diesem  Hause  verkehren  Wüstlinge,  die  sich^)  „für 
die  Stifter  der  Freiheit  halten" ;  es  sind  die  An- 

hänger des  „Jungen  Deutschlands" !  „Wir  haben 
an  Journalen  Theil,  sagen  sie,  und  werden  einige 

stiften".  Der  eine  dieser  Wüstlinge,  Wilhelm,  der 
Sohn  eines  Ministers,  will  Charlotte,  die  Tochter 
der  Witwe  Blanchard  heiraten.  Da  aber  der  Vater 

seine  Einwilligung  nicht  gibt,  beruft  er  sich  auf 
die  Rechte  der  Natur:  „Natur,  du  bist  meine  Göttin, 
sage  ich  mit  Edmund  im  Lear,  und  verachte  Her- 

kommen, Einrichtung,  Sitte,  diese  Krücken  für  die 

Lahmen".  Die  Novelle  endet  mit  Mord,  Blut  und 
Tumult.  Emmeline  nimmt  Gift,  weil  sie  die  öffentliche 
Schande  nicht  tiberleben  will. 

Dies  der  Inhalt  der  Novelle,  welche  in  „Urania" 
(^Taschenbuch  auf  das  Jahr  1836,  Seite  221)  erschien, 
und  die  dazu  beitragen  sollte,  das  Junge  Deutschland 
in  schlechten  Ruf  zu  bringen. 

')  S.  352. 
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Gutzkow  wäre  berechtigt  gewesen  im  selben  Ton 
zu  antworten.  Solche  Angriffe  sind  ihm  aber  wider- 

lich; zudem  hält  er  eine  Widerlegung  für  unnütz.  So 
gibt  er  sich  kaum  die  Mühe  zu  beweisen,  dass  der 
Vorwurf  der  Immoralität  vielmehr  die  Jugendwerke  des 
romantischen  Schriftstellers  als  die  „des  Jungen  Deutsch- 

lands" treffen  kann.  Der  Streit  kommt  ihm  so  gering 
vor,  dass  er  diesen  Artikel  über  Tieck  nirgends  hat 
abdrucken  lassen.  „Die  Beiträge  zur  Geschichte  der 

neuesten  Literatur",  die  im  folgenden  Jahr  erschienen, 
haben  an  den  Stellen,  welche  Tieck  betreffen,  der 

„Deutschen  Revue"   nichts  entlehnt. 

B.  Der  Musenalmanach 
und  das  Jahrbuch  schwäbischer  Dichter. 

Eifriger  führt  Gutzkow  in  der  „Deutschen  Revue" 
seinen  Federkrieg  mit  den  schwäbischen  Dichtern. 

Gustav  Schwab,  der  Sänger  des  Studenteuliedes  „Be- 

mooster Bursch  zieh'  ich  aus,"  war  das  Oberhaupt  dieser 
Schule,  zu  der  Chamisso,  Gustav  Pfizer  und  Lenau  ge- 

hörten. Auch  Menzel  schloss  sich  ihnen  bisweilen 

an,  obgleich  „das  Treiben  dieser  schwäbisch-lyrischen 
Uhland-Epigonen  ihm  zuwider  war".^)  Als  Gutzkow 
Ende  des  Jahres  1831  in  Stuttgart  eintraf,  trat  er  auch 
in  den  Kreis  ein,  machte  sich  aber  bald  wieder  daraus 
los.  Über  ein  Bild,  ein  Gleichnis  sinnen,  wie  die 
Schwaben  zu  tan  pflegten,  war  nicht  seine  Sache.  Im 
Jahre  1835  kam  es  sogar  zu  einem  offenen  Bruche,  zu 
dem  die  damals  erschienenen  „Gespräche  Goethes  mit 

Eckermaun"  und  der  „Zeltersche  Briefwechsel"  Anlass 
gaben.  Das  Urteil,  das  Goethe  über  die  schwäbische 
Schule  fällte,  war  sehr  streng,  wie  wir  es  aus  folgender 
Stelle  ersehen:  „Wundersam  ist  es,  wie  sich  diese 

Hcrrlein  einen  gewissen  sittig-religiös-poetischen  Bettler- 

^)  Siehe  Gutzkow,  Rückblicke,  S.  62-63. 
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niantel  so  geschickt  umzuschlagen  wissen,  dass  wenn 
auch  der  Ellenbogen  herausguckt,  man  diesen  Mangel 

für  eine  poetische  Intention  halten  muss."^)  Gutzkow, 
der  diese  Zeilen  Goethes  in  seinen  „Rückblicken" 
anführt,  hatte  im  „Phönix"  2)  (Literaturblatt  Nr.  5) 
rhlaud  gegen  Goethe  in  Schutz  genommen,  seine  An- 

hänger aber  um  so  derber  behandelt.  Lenau  selbst, 
dessen  Talente  er  anerkannte,  konnte  er  nicht  verzeiheo, 
dass  er  sich  von  einem  G.  Schwab  auf  den  Parnass 

führen  liess.'^) 
Das  Erscheinen  des  „Musenalmanachs"  von  G.  Schwab 

und  Chamisso  war  immer  das  Signal  zu  literarischen 

Stürmen  gewesen.  „Diesmal,"  schreibt  Gutzkow  in  der 
„Deutschen  Revue'',  „fiel  es  erbärmlicher  als  je."  Dieser 
Almanach  für  das  Jahr  1836,  welcher  im  Herbst  1835 
versandt  wurde,  enthielt  folgende  Gedichte: 

von  Freiligrath: 

„Am  Kongo",  „Gesicht  des  Reisenden",  „Fieber", 
„Der  Tod  des  Führers",  „Der  Wassergeuse"; 

von  G.  Pfizer: 

„Lieder  aus  Rom"; 
von  Lenau: 

„Die  Sennin",  „Zeiger",  „Mein  Türkenkopf", 
„Einsamkeit",  „MeineFurcht",  „Wunsch",  „Heimat- 

klang",  „Mischka"; 
von  Menzel: 

„Magdalene"; 

1)  Goethe,  von  Gutzkow  angeführt.    ,,Rückbl.'*  S.  130. 
^)  Siehe  auch  den  Artikel  in  den  Beiträgen  zur  „Ge- 

schichte der  neuesten  Literatur^.  Neue  Ausgabe.  Stutt- 
gart J839,  I,  S.  57. 
^)  Siehe  „Rückblicke",  S.  54,  und  „das  Literaturblatt 

des  Phönix",  20.  Juni  1835,  wo  der  „Faust"  von  Lenau  sehr scharf  kritisiert  wird. 
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von  Anast.  Grün: 

„Pinie  und  Tanne",   „Neugriechische  Volkslieder" 
„Zwei  Poeten",  „Wandergruss" ; 

von  Chamisso: 

Einige   „Sonette." 
In  diesem  Almanach  lobt  Gutzkow  einige  Gedichte 

Anast.  Grüns,  die  Gemälde  Freiligraths,  den  er  den 
deutschen  Victor  Hugo  nennt;  er  bedauert,  dass  Lenau 

nicht  ,, durch  eigene  Kraft"  sein  Ziel  verfolgt.  Über 
Chamisso  schreibt  er  scherzend,  „dass  er  rührt,  wenn 

er  sein  Alter  erwähnt",  was  eine  direkte  Anspielung 
auf  folgendes  Sonett  des  Musenalmanachs  zu  sein  scheint: 

Sonett.^} 
„Ich  fühle  mehr  und  mehr  die  Kräfte  schwinden; 
Das  ist  der  Tod,  der  mir  am  Herzen  nagt, 
Ich  weiss  es  schon  und,  was  ihr  immer  sagt, 
Ihr  werdet  mir  die  Augen  nicht  verbinden.'' 

Die  Lieder  Pfizers  findet  er  kalt  und  und  unlesbar, 

und  die  „Versifikationen"  Menzels  hält  er  für  kaum 
würdig  in  einem  Operntext  zu  erscheinen.-) 

Mit  diesem  Urteil  über  den  „Musenalmanach"  wollen 
wir  die  Seiten  vergleichen,  die  Gutzkow  am  Ende  der 

„Deutschen  Revue"  über  eine  andere  literarische 
Sammlung  schrieb.  So  sehr  Gutzkow  geneigt  ist,  den 
Musenalmanach  zu  tadeln,  so  sehr  freut  er  sich,  diese 

neue  Sammlung  laut  loben  zu  können,  was  aus  ästhe- 
tischen sowie  aus  polemisierenden  Gründen  erklärt 

werden  kann.  Mörike  und  F.  Th.  Vischer,  die  den 
grössten  Teil  dieses  Jahrbuches  lieferten,  hatten  früher 
auch  zu  der  schwäbischen  Schule  gehört  und  dem  Muscn- 

1)  „Musenalmanach  für  1836,"  S.  41. 
2)  Gutzkow  hat  diesen  Artikel  über  den  ̂ Musen- 

almanach" in  seinen  ̂ Beiträgen  zur  Geschichte  der  neuesten 
Literatur"  (Bd.  I  148 ff.)  erscheinen  lassen. 
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almanach  einige  Beiträge  gegeben:  im  Almanach  für 

das  Jahr  1834  lesen  wir  „Scherz",  „Wintermorgen"  von 
Mörike  und  „Wunder",  „Das  Kätzlein",  „Der  Erste" 
von  F.  Th.  Vischer.  Jetzt  aber  waren  diese  Schrift- 

steller zu  jener  Selbständigkeit  gelangt,^)  die  Gutzkow 
bei  Lenau  vermisste,  und  gaben  ihr  eigenes  Jahrbuch^) 
heraus,  dessen  Inhalt  folgender  ist: 

„Zueignung"  von  W.  Zimmermann. 
„Freuden  und  Leiden"  des  Skribenten  Felix 

Wagner.     (Novelle  von  Treuburg.) 

„Gedichte"  von  Julius  Kraus. 
„Gedichte"  von  Lud.  Bauer. 
„Der  Schatz",  Märchen  von  Ed.  Mörike. 
„Gedichte"  von  Ed.  Mörike. 
„Lieder"  von  Karl  Mayer. 
„Vermischte  Gedichte".  „Cordelia",  Novelle  von 

A.  Treuburg. 

„Gedichte"  von  A.  Treuburg. 
„Gedichte"  von  W.  Zimmermann. 
Unter  dem  Pseudonym  A.  Treuburg  verbirgt  sich, 

wie  Gutzkow  schreibt,  „Repetent  Vischer  in  Tübigen". 

^)  Siehe  darüber  einen  Brief  Mörikes  an  Johannes 
Mährlen  in  Stuttgart  (4.  März  1835):  „Mit  dem  , Schwäbischen 
Almanach'  sieht  es  noch  immer  schief  darein,  da  weder  Uhland 
noch  Schwab  nach  beiderseitiger  Konvenienz  etwas  geben. 
Nachdem  jener  offen  gegen  die  Buchhandlung  erklärte,  dass 
es  wegen  Zimmermann  sei,  so  zeigt  sich  dieser  bereit  zurück- 

zutreten, was  aber  natürlich  die  übrige  Gesellschaft  nicht 
zugeben  könnte,  und  dann  früge  sich  erst  noch,  ob  jene 
Herren  ihre  Schränke  öffneten,  von  denen  sie  überdies  be- 

teuern, dass  sie  leer  seien. 
Ich  habe  ein  Märchen  geschrieben,  welches,  wenn  nicht 

im  Almanach,  sonstwo  seinen  Platz  finden  wird."  („Ed.  Mörikes 
Briefe,  ausgewählt  und  herausgegeben  von  Karl  Fischer  und 
Rudolf  Krauss-'  [Berlin  1903]  S.  245.) 

*)  „Das  Jahrbuch  schwäbischer  Dichter  und  Novellisten," 
herausgegeben  von  Ed.  Mörike  und  W.  Zimmermann,  Stuttg. 
1835  (auf  dem  Deckel),  1836  (im  Innern),  im  Herbst  1835 
erschienen. 

Literatnrdenkmale  182.  III 
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Er  steuerte  ausser  den  zwei  erwähnten  Novellen  folgende 
Gedichte  bei: 

„Die  Hyazinthe."  „Der  Wasserfall."  „Zur  Fort- 
setzung des  Faust"  (eine  Posse).  „Pastors  Abend- 

spaziergaug."  „Stille."  „Die  Nacht."  „Was  sich  bei 
Kannstadt  am  Neckar  im  Jahre  1796  zwischen  einem 
kleinen  französischen  Schützen  und  einem  österreichischen 

Reiter  begeben."    „Glaube."    „Faust'sche  Stimmen." 
Die  Gedichte  Mörikes  waren: 

„Das  Bacchusfest."  „Erstes  Liebeslied  eines 
Mädchens." 

Alle  diese  Gedichte  und  Novellen  sind,  nach  Gutz- 
kow, von  einem  frischen  und  schöpferischen  Geist  durch- 

drungen: „Es  sind  noch  keine  Meisterschüsse,  welche 

im  Jahrbuche  fallen,"  schreibt  er,  „aber  man  sieht,  mit 
welcher  Heiterkeit,  mit  wie  weniger  Künstelei  diese 

jungen  Männer  ihre  Gegenstände  auf's  Korn  nehmen." 
Er  lobt  die  naive  Dreistigkeit  der  Novellen  Vischers, 
den  Volkston  Mörikes,  und  legt  ein  besonderes  Gewicht 
auf  die  Stellung,  die  dieses  Jahrbuch  der  Schwäbischen 

Schule  und  dem  „Ceremonienmeister"  G.  Schwab  gegen- 
über genommen  zu  haben  scheint.  Es  gefällt  ihm,  „dass 

nicht  alle  Schwaben  an  die  ,Seherin  von  Prevorst'  glauben, 
dass  sie  nicht  alle  an  dem  Übel  der  Balladerei  leiden'\ 
Was  er  darunter  versteht,  erhellt  aus  einer  Stelle  des 

schwäbischen  Jahrbuches.  „Die  Seherin  von  Prevorst", 
von  Kerner  im  Jahre  1829  herausgegeben,  war  ein 
mystisches  Werk  aus  dem  Gebiet  des  Somnambulismus, 
das  überall  in  Deutschland  gefeiert  wurde.  Über  dieses 
Buch  spottet  Vischer  in  den  „Freuden  und  Leiden  des 

Skribenten  Felix  Wagner"  (S.  22  des  Jahrbuchs).  „Der 
Pfarrer  trat  ins  Zimmer  ...  Da  hab'  ich  das  Buch, 
sagte  er,  und  zog  Dr.  Kerners  , Seherin  von  Prevorst' 
heraus.  Der  Amtsschreiber  las  den  Titel  und  sagte: 

Seherin?  Seherin?  Prevorst?  Wo  liegt  das?  In  Schott- 
land? —  In  unserem  guten  Schwaben,  lieber  Herr  Amts- 
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Schreiber,  war  die  Antwort;  dem  Amtsschreiber  war  es 

schon  grün  und  gelb  vor  den  Augen." 
Gutzkow  hegt  den  Wunsch,  dass  diese  ausgezeich- 

neten Talente  sich  entschieden  dem  „Jungen  Deutsch- 

land" anschliessen  mögen,  „einer  Schule,  für  welche 
Heine  und  Laube  nur  zwei  einzelne.  Niemanden  ver- 

pflichtende Parteiführer  sind,  neben  welche  man  sich 
mit  allen  seinen  heimischen  Mitteln,  mit  seinen  beliebigen 

Sympathien  hinstellen  kann,  ohne  affizirt  zu  werden"; 
und  er  fügt  hinzu :  „Die  schöne  Rundung,  die  formelle 

Eleganz  und  zuletzt  eine  gewisse  Totalität  der  Con- 
ception,  welche  sich  in  den  Erzeugnissen  dieser  Dichter 
ausspricht,  wären  die  glücklichsten  Eroberungen,  welche 
unsre  Sache  machen  könnte." 

Da  aber  die  „Deutsche  Revue"  den  schwäbischen 
Dichtern,  Mörike  und  Vischer  nicht  zuging,  hörten  die- 

selben diesen  Aufruf  nicht,  den  Gutzkow  nirgends 
wiederholt  hat.  Aber  hätten  sie  ihn  auch  vernommen, 
sie  wären  trotzdem  in  voller  Unabhängigkeit,  und  ohne 
sich  dem  Jungen  Deutschland  anzuschliessen,  ihren 
eigenen  Weg  gegangen.  Sie  gerieten  in  eine  ganz 
andere  Richtung:  drei  Jahre  später  (1836)  stimmte 
F.  Th.  Vischer  den  Angriffen  G.  Pfizers  gegen  das  Junge 

Deutschland  in  der  „Deutschen  Vierteljahrsschrift" 
bei^),  und  im  „Telegraphen"  Karl  Gutzkows  fertigte 
ein  Anonymus  die  Gedichte  Ed.  Mörikes  als  vor- 

treffliche Verse  ab,  die  aber  doch  keine  Poesie  ent- 

hielten.^) 
Bemerkenswert  ist  auf  jeden  Fall,  wie  Gutzkow 

im  Jahre  1835  die  Orginalität  eines  Dichters  zu  schätzen 
und  zu  bewundern  wusste,  den  Treitschke  das  „Wider- 

spiel" des  Jungen  Deutschlands  genannt  hat.^) 

)  Siehe  Treitschke,  IV.  437. 

0  Siehe  Mayne,  „Mörike"  (1902)  S.  261. 
')  Siehe  Mayne,  , Mörike."     S.  225. 

m* 
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C.  Charlotte  Stieglitz.  —  Th.  Mundt.   —  Bettina. 
Junge    Literatur.    —    Nation    und  Publikum.    — 

Schluss. 

a)  Charlotte  Stieglitz. 

Der  Selbstmord,  den  Charlotte  Stieglitz  in  der 
Nacht  des  28.  Dezember  1835  beging,  war  für  Deutschland 
ein  tieferschütterndes  Ereignis  gewesen,  dem  Gutzkow 

im  Literaturblatt  des  „Phönix"  einen  warm  empfundenen 
Artikel  gewidmet  hatte  i^)  „Seit  dem  Tode  des  jungen 
Jerusalem,"  schrieb  er,  „und  dem  Mord  Sands  ist  in 
Deutschland  nichts  Ergreifenderes  geschehen  als  der 
eigenhändige  Tod  der  Gattin  des  Dichters  H.  Stieglitz. 
Wer  das  Genie  Goethes  besässe  und  es  schon  aus- 

halten könnte,  dass  man  von  Nachahmungen  sprechen 
würde,  könnte  hier  ein  unsterbliches  Seitenstück  zum 

jWerther'  geben.  Denn  es  sind  ganz  moderne  Kultur- 
zustände, welche  sich  hier  durchkreuzen,  und  doch  ist 

der  Grabeshügel,  der  aus  ihnen  hervorragt,  wieder  so 
sehr  original,  dass  die  Phantasie  des  Dichters  nicht 

lebendiger  befruchtet  werden  kann." 
Er  hielt  diesen  Tod  für  ein  Opfer,  „das  das  hehre 

Weib  ihrem  Manne  brachte,"  bewunderte  die  Tat, 
durch  die  sie  dem  Dichter  Heinrich  Stieglitz  Leben, 
Freiheit  und  Genie  hatte  zurückgeben  wollen,  riet  ihm 
aber  aus  seinem  tiefen  Schmerzen  kein  Gelegenheits- 

gedicht zu  machen.  ,,Ich  beschwöre  dich,"  so  redete 
er  Heinrich  Stieglitz  direkt  an,  „bring'  an  das  Risiko 
deiner  Verse  nicht  den  gewaltigen  Schmerz  heran, 
den  du  empfindest!  .  .  .  Wahrlich,  Poesie  ist  nun 
hier  nichts  mehr;  das  Motiv  und  die  Staffage  ist 
grösser    als    das,    was    sich    darauf    bauen    lässt  .  .  . 

')  Literaturblatt,  No.  8,  S.  188,  25.  Februar;  unter  dem 
Titel:  „Cypressen  für  Karoline  Stieglitz." 
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Dein  Unglück  überragt  dich !     Du  bist   ihm   nicht  ge- 
wachsen." 

In  der  „Deutschen  Revue"  erinnert  Gutzkow  an 
diese  Seiten  des  Literaturblattes,  wenn  er  schreibt:  „Ich 
habe  in  einem  Momente,  wo  mich  die  That  noch  in 
ihrer  ganzen  Frische  ergriff,  dem  traurigen  Absude 
einer  tragischen  Gährung,  dem  Hinterbliebenen  einen 

Rath  gegeben,  der  hart  aber  männlich  war." 

b)  Th.  Hundt. 

Seitdem  er  aber  dem  Phönix  diesen  Artikel  ge- 
geben hatte,  war  ein  Werk  veröffentlicht  worden,  das, 

ohne  gekünstelte  Poesie,  mit  Einfachheit  und  Stimmung, 
Charlottens  Leben  und  Tod  erzählte.  „Charlotte  Stieglitz, 

ein  Denkmal",  erschien  im  Sommer  bei  Veit  in  Berlin 
ohne  den  Namen  des  Verfassers;  niemand  aber  ent- 

ging es,  dass  der  Verfasser  kein  anderer  sei  als 

Th.  Hundt,  der  Redakteur  des  „Zodiakus" ;  er  hatte 
jenes  „Seitenstück  zum  Werther"  geschrieben,  welches 
Gutzkow  gewünscht  und  gleichsam  im  voraus  angekündigt 

hatte.  So  begrüsste  .Gutzkow  in  der  „Deutschen  Revue" 
mit  wahrer  Begeisterung  die  Erscheinung  des  neuen 

Werks:  „Charlotte  Stieglitz,  ein  Denkmal,  heisst  viel- 
leicht der  ergreifendste  Roman,  der  seit  Werther  ge- 

schrieben und  geschehen  ist.  Han  kann  ein  viel- 
beweintes Ereigniss  nicht  poetischer  erfinden,  als  es 

hier  eine  sonderbare  Verkettung  gesellschaftlicher 
Pflichten  und  Interessen  that.  Das  Schicksal  war  hier 

der  ergreifendste  Dichter  und  der,  welcher  seine  Ein- 
gebung aussprach,  hatte  den  richtigen  Takt,  ihm  gegen- 

über sich  nicht  zu  nennen." 
In  diesem  Ton  fuhr  er  fort  und  schrieb  so  für 

die  „Deutsche  Revue"  die  schönste  und  eingehendste 
Studie,  welche  über  Charlotte  und  über  ihr  „Denkmal" 
je  gedruckt  worden  ist.  Er  durchdachte  forschend  die 
geheimen  Gründe  dieses  tragischen  Selbstmordes,  fand 
sie  wieder    in  einer  Aufopferung,    die  er  übrigens  für 
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einen  Irrtum  hielt;  er  lobte  den  Biographen,  den  er 
nannte,  pries  den  sentimentalen  Schmelz  und  die 
elegische  Farbe  der  Darstellung. 

Diese  Zeilen  über  Charlotte  Stieglitz  und  Mundt 

hat  er  in  den  „Deutschen  Blättern"  wiedergegeben^ 
ohne  ein  Wort  zu  ändern.  In  den  ,, Beiträgen  zur 

Geschichte  der  neuesten  Literatur"  (1836)^)  hat  er  den 
Artikel  des  „Phönix"  und  den  der  „Deutschen  Revue" 
in  eins  verschmolzen  und  zum  grössten  Teil  abgedruckt ; 

nur  unterdrückte  er  das  strenge  Urteil  des  ,, Phönix" 
über  Heinrich  Stieglitz  als  Mann  und  Dichter,  sowie 

den  Vergleich,  den  er  in  der  „Deutschen  Revue" 
zwischen  dem  Buche  Mundts  und  dem  „Werther"  auf- 

gestellt hatte.  Im  „Jahrbuch  der  Literatur"  (1839)'^) 
wurden  diese  Blätter  über  Charlotte  Stieglitz  wieder 

veröffentlicht;  sie  erschienen  noch  einmal  in  den  Ge- 
sammelten Werken  des  Jahres  1845  (2.  Band  „Öffent- 

liche Charaktere"  S.  283)  und  zuletzt  in  den  Gesammelten 
Werken  der  Sammlung  Costenoble  (9.  Bd.  „Öffentliche 

Charaktere",  S.  215.) 

c)  Bettina.  —  Junge  Literatur. 

Darauf  folgen  einige  Seiten,  die  der  Verfasser 

nirgends,  sogar  nicht  in  den  „Deutschen  Blättern"  hat 
abdrucken  lassen.  Sie  gelten  den  Artikeln,  die  Menzel  im 

Literaturblatt  des  „Morgenblatts"  der  Frauenbewegung 
und  -literatur  der  dreissigen  Jahre  gewidmet  hatte.  Im 
Monate    Oktober    (No.  108—109)    schrieb  Menzel  über 

1.  „Goethes  Briefwechsel  mit  einem  Kinde," 
2.  „Rahel,    Ein    Buch    des    Andenkens    für    ihre 

Freunde," 
3.  „Charlotte  Stieglitz." 

1)  2.  Bd.  114. 
2)  ̂ Vergangenheit   und  Gegenwart"    (Rahel,    Bettina, 

die  Stieglitz). 
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Von  Bettina  sagte  er,  es  fehle  in  ihrem  Buche 

das  Beste,  nämlich  „die  innere  Wahrheit"  In  den 
Tagebüchern  Raheis  fand  er  nichts  anders  hervor- 

zuheben als  eine  unbegrenzte  Verehrung,  eine  göttliche 
Anbetung  Goethes,  über  die  er  sich  lustig  machte. 
Über  den  Tod  der  Charlotte  Stieglitz  schrieb  er  gerade 

im  Gegensatz  zu  dem  Artikel  Gutzkows  im  „Phönix": 
„Machen  wir  aus  dieser  traurigen  Geschichte  nicht 
wieder  einen  empfindsamen  Roman,  eine  Wertheriade, 
um  die  Täuschung  fortzupflanzen;  kokettiren  wir  nicht 
mit  den  Reizen  des  Todes,  und  knüpfen  wir  nicht  an 
dieses  ernstmachende  Bild  wieder  die  ästhetische  Ge- 

nusssucht." „Die  Verspottung  der  Ehe  gehört  auch 
zu  den  Lehren  der  neuen  Frankfurter  Unsittlichkeits- 
propaganda.  Herr  Gutzkow  gesteht,  dass  er  dahin 
trachte,  die  menschliche  Gesellschaft  von  den  lästigen 
Fesseln  der  Ehe  zu  befreien  und  die  Weibergemein- 

schaft einzuführen;  ja  er  zweifelt  gar  nicht,  dass  er 
dahin  kommen  werde." 

Gegen  solche  Vorwürfe  verteidigt  nun  Gutzkow  die 
junge  Literatur.  Es  ist  ihm  ein  leichtes,  zu  beweisen, 
dass  sie  an  dem  Tod  der  Charlotte  Stieglitz  nicht  die 
geringste  Schuld  tragen  kann;  dagegen  bedauert  er, 
dass  gewisse  Leute  keinen  Blick  für  das  haben,  was 
um  sie  her  ächzt  und  leidet,  dass  sie  dieses  Ereignis 
auf  eine  plumpe  Weise  angreifen  und  einen  solchen 
Tumult  über  dem  Grabe  einer  unglücklichen  Frau 
erheben,  „über  dem  der  Himmel  schon  durch  einen 
ganzen  Sommer  eine  friedliche  Blumendecke  wachsen 

Hess". 
Auf  die  Meuzelschen  Grobheiten  antwortet  er  hier 

mit  Ruhe  und  Würde,  ja  mit  Rührung,  und  schliesst: 
„Wir  sind  sparsam  mit  dem  Räume,  den  wir  der  ,Po- 
lemik  in  der  Deutschen  Revue'  gestatten  und  erwerben 
uns  gewiss  den  allgemeinen  Beifall,  wenn  wir  Menzels 
Angriffe  missachten  und  in  unserer  Bahn  freudig  vor- 

wärts gehen." 
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d)  Nation  und  Publikum. 

Noch  eins  wollte  Gutzkow  gründlich  erörtern,  das 
gleichsam  ein  wahres  literarisches  Programm  sein  sollte, 
worauf  er  so  viel  Gewicht  legte,  dass  er  es  in  den 

„Deutschen  Blättern"  unter  dem  Titel  „Feldzüge  gegen 
Menzel"  ganz  wiedergegeben  hat.  Es  ist  dies  die 
Stelle,  die  mit  den  Worten  „Die  Dichtkunst  war  von 

je  her  eine  Inspiration   "  anfängt  und  mit  fol- 
genden endet:  „Einer  solchen  von  Gott  und  der 

Schönheit  verlassenen  Kritik  bleibt  in  ihrer  Verzweif- 
lung nichts  mehr  übrig,  als  Staatsmänner  und  Prediger 

wahrhaftig  um  Succurs  zu  bitten."  In  diesen  Seiten 
erklärt  er,  was  er  unter  dem  Namen  „neue  Literatur" 
versteht,  und  wie  weit  er  von  dem  Menzelschen 
Gedanken  entfernt  ist.  Die  grosse  Aufgabe  des 
Dichters  ist,  seiner  Meinung  nach,  das  Verhältnis 

zwischen  „Nation  und  Literatur"  zu  begreifen  und  zu 
verwirklichen.  Durch  welche  Mittel  kann  er  zu 

seinem  Ziel  gelangen?  Die  Antwort  Gutzkows  ist  uns 
ein  Beweis,  dass  dieser  so  berüchtigte  Demokrat  in 
der  Kunst  ein  Aristokrat  bleiben  will,  und  zwar  im 
Gegensatz  zu  Menzel.  Menzel,  der  die  Literatur  sehr 
gern  auf  die  Tageskritik  beschränkt  hätte,  wies  aus 
dem  literarischen  Gebiet  alle  Schriftsteller  zurück, 

in  denen  sich  eine  hervorragende  Persönlichkeit  offen- 

barte; deshalb  hatte  er  Goethe  in  seiner  „Literatur" 
so  streng  beurteilt:  er  hielt  ihn  wie  jeden  grossen 
Künstler  für  -  einen  Urtypus  des  Egoismus.  Gegen 
solche  Urteile  lehnt  sich  Gutzkow  auf.  Die  Literatur 

soll  der  Spiegel  des  Nationallebens  sein,  sagt  er  mit 

Menzel,  aber  sie  soll  mehr  sein,  setzt  er  hinzu.  „Die- 
jenigen Geister,  welche  mit  der  Masse  gehen,  werden 

die  Masse  niemals  erheben  können."  Die  Literatur 
soll  etwas  anderes  als  ein  Echo  des  Nationallebens 

sein.  „Es  ist  vorüber  mit  dieser  Literatur  des  reflek- 
tirten  Nationallebens.      Sie    konnte    keinen    grösseren 
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Dichter  in  Deutschland  hervorbringen,  als  Uhland, 
einen  Mann,  den  ich  hochschätze,  und  keinen  grösseren 

Kritiker  als  Menzel,    einen  Mann,    den  ich  verachte." 
Gutzkow  wünscht  also  eine  Literatur,  die  der 

Masse  nicht  schmeichle,  sie  aber  zu  lenken  würdig  sei, 
ein  Werk,  das  über  den  heutigen  Zuständen  schwebe 
und  einen  dauerhaften  Einfluss  auszuüben  vermöge. 
Da  jede  politische  Rennbahn  jetzt  verschlossen,  jede 
Tat  verhindert  sei,  bleibe  nur  die  Idee  zurück.  „Wer 

für  den  Tag  nicht  wirken  kann,  sucht  für  das  Jahr- 
hundert zu  wirken.  —  Wir  müssen  etwas  thun,  was 

Ersatz  ist  für  das,  was  wir  thun  könnten."  —  »Wir 
ergreifen  die  Feder."  Seine  aristokratischen  und 
demokratischen  Ansichten  hat  er  in  einen  Satz  zu- 
sammengefasst:  „Wir  werden  uns  nur  ungefähr  so  viel 
Zuhörer  denken,  als  Unterrichtete,  Gebildete  und  Ge- 

schmackvolle im  Laude  sind"  schreibt  er,  glaubt  aber, 
„dass  nur  diejenige  Literatur  von  Werth  ist,  welche 

der  Masse  imponirt".  Künstlerisch  und  demokratisch 
zugleich  soll  die  neue  Literatur  sein,  nicht  die  reine 
Subjektivität  eines  Dichters,  nicht  das  alltägliche  Echo 

der  Zustände  darstellen,  sondern  beides  in  einem  er- 
habenen Erzeugnis  zusammenschmelzen.  Heine  ist 

ebenso  wenig  wie  Menzel  ein  treifendes  Muster;  beide 
gehören,  jeder  in  seiner  Gattung,  zu  einem  verflossenen 
Jahrzehnt,  von  dem  man  jetzt  die  Augen  wegwenden 
soll.  „Es  schien,  dass  diese  subjektive  Periode  unserer 
Literatur,  die  Niemand  poetischer  repräsentirt  als 
Heine,  keine  eigentliche  Absicht  hatte,  ausgenommen 

die,  einen  Beweis  für  ihre  Fähigkeit  zu  liefern." 
Die  wahren  Muster  bleiben  die  grossen  Dichter 

der  Vergangenheit,  Goethe  besonders,  den  Menzel  so 
verhöhnend  herabgewürdigt  hat:  „Ein  Ruhm,  der  alles 
zu  erfüllen  schien,  was  in  geistiger  Hinsicht  einer  Nation 

gegenüber  geleistet  werden  kann,  war  Goethe."  Es 
handelt  sich  aber  nicht  darum,  Goethe  nachzuahmen, 
sondern  mit  ihm  zu  js^etteifern,  einen  der  Zeit  und  dem 
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Volk  geniässen  Begriff  der  Poesie  wieder  aufzufinden, 
was  nicht  ohne  Missgriffe  und  vergebliche  Versuche 
geschehen  kann,  was  aber  fortwährend  verfolgt  werden 
soll.  Schiller  und  Goethe,  Balzac  und  G.  Sand  haben 
nicht  auf  den  ersten  Schlag  das  Rechte  getroffen:  von 

der  „Peau  de  Chagrin"  bis  zum  „Pere  Goriot"  ist  ein 
riesiger  Fortschritt,  „Andre"  ist  ein  grösseres  Kunst- 

werk als  „Lelia". 
Diese  Seiten  über  das  Verhältnis  der  Literatur 

zu  der  Nation  hat  Gutzkow  nicht  nur  in  den  „Deutschen 

Blättern"  wiedergegeben,  sondern  auch  zum  grössten 
Teil  in  den  „Beiträgen  zur  Geschichte  der  neuesten 

Literatur"  abdrucken  lassen  5  so  sehr  lag  ihm  daran, 
dass  sein  wahrer  Gedanke  nicht  von  seinen  unzähligen 

Gegnern  verfälscht  werde.  ̂ ) 

S  c  h  1  u  s  s. 

In  einer  kurzen  Selbstbiographie,  die  Gutzkow 
im  Jahre  1859  seinem  ehemaligen  Mitarbeiter  des 

„Telegraphen",  K.  Goedeke,  sandte,  und  die  erst  nach 
seinem  Tode  in  der  „Gegenwart"  erschien,  schrieb 
er  über  seine  Streitschriften  des  Jahres  1835:  -)  ,,lch 
gestehe,  dass  ich  kürzlich  meine  Kritiken  im  Literatur- 

blatt des  ,Phönix'  wieder  las  und  sie  an  jedem 
Andern  anerkennen  würde.  Sie  sind  oft  grob,  aber 
durchweg  naiv,  aufrichtig  und  sagten  alles  das  zuerst, 
was  jetzt  über  damals  erschienen  Werke  überall  zu 
lesen  ist.  Ich  wünschte  ein  Literarhistoriker  läse  diese 

Arbeiten  in  der  Zeitschrift  selbst." 

Was  er  hier  über  den  „Phönix"  schreibt,  gilt  auch 

^)  Siehe  „Beiträge zurGeschichtederneuesteuLiteratur", 
Neue  Ausgabe,  l?s;W,  Bd.  2,  8.  16ü  .  .  .  171  von  hier  an: 
^Es  handelt  sich  gegenwärtig  um  zwei  Begriffe,  um  die 
Nation  und  um  die  Literatur",  bis:  „Andre  ist  ein  grösseres 
und  beruhigenderes  Kunstwerk  als  Lelia,  wenn  auch  diese 

glühender  spricht". 
2j  „Die  Gegenwart",  1879,  S.  394. 
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für  die  *,Deutsche  Revue".  Ja,  diese  Artikel,  die  wir 
wiedergegeben  und  beurteilt  haben,  sind  „durchweg  naiv, 

aufrichtig",  auch  vielleicht  rücksichtslos,  aber  bei  weiten» 
nicht  so  grob  wie  manche  Angriffe  Menzels. 

Obgleich  einige  Seiten  dieser„Deutschen  Revue"  vom 
Verfasser  schon  in  den  „Beiträgen  zur  neuesten  Literatur" 
und  später  hier  und  da  herausgegeben  wurden,  haben 
wir  für  gut,  erachtet,  damit  der  Leser  die  Denkart  des 
Schriftstellers  recht  fassen  und  seine  Gedanken  in  ihrem 

Zusammenhang  verfolgen,  damit  der  Literarhistoriker 

diese  Arbeiten  in  dem  Text  der  „Deutschen  Revue" 
selbst  erforschen  könne,  hier  den  ganzen  Artikel 

„Literatur"  nebst  „Elbe  und  Nordsee"  von  Wienbarg, 
abdrucken  zu  lassen.  „Bernadotte"  kann  man  ungekürzt 
in  den  Gesammelten  Werken  („Öffentliche  Charaktere") 
lesen. 

J.  Dresch. 
Mars  1904. 
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I. 

©Iftc  unb  0?orbfcc 
öon 

Subolf   Söieiibarg. 

5  9[Rorgen§   fünf  U^r   ertrad^te   id^,   Üeibete   mtc§  an 

unb  ging  auf'§  5)ecf.  Slu§  einem  brütenben  ©c^lafjimmer, 
au§  einem  engen  ̂ ettd^en  auf  einen  5l(tan,  ber  ̂ orf)  unb 
frei  über  bem  SBaffer  fc^mebt,  in  bie  frifd^en  Strömungen 
einer  ßuft,   bie  fid)   mit  ber  Sonne  be§  ̂ uni  tiermätjtt! 

10  ̂ d)  mar  mie  neu  geboren,  ̂ m  meilenmeiten  Spiegel  be^te 
fic^  bie  (Slbe  au§;  bie  §ügel,  bie  nur  §mei  SO^eilen  unter 
§amburg  auf  §olfteinifc()er  Seite  i^ren  näc^ften  Ufer= 
befafe  bilben  unb  auf  ̂ annöüerifc^er  Seite  ben  ̂ orijont 
begränjen,  maren  bereite  tiefer  in  ha^  Sanb  jurüdgetreten 

15  unb  bem  9luge  gang  öerfdjmunben.  Ö)lücfftabt  lag  üor 
un§,  mir  Ratten  fieben  SJieileu  §urüc!gelegt. 

^emanb  §at  gefagt,  e§  fe^le  (S^lücfftabt  nur  an  biefem 
ober  jenem,  um  §amburg  ju  merben,  unb  menn  einmal 
biefe§   ober  jeneS  glücflid^  5u  §)auf  !äme,   an  ber  SteCCe 

20  mo  ©lüdftabt  liegt,  ̂ apitaliften,  ©nglanb,  Hmerifa,  S^Zorben, 
Süben,  f^i^ac^t  unb  Ülücffrad^t,  aüe  ̂ leinigfeiten,  bie  pm 
2öelt§anbel  gehören,  bann  ̂ aht  hk  le^te  Stunbe  für  bo§ 
alte  Hamburg  gefd)lageu,  bie  Ul)r  im  9}Zic§eaü§t^urm 
merbe    flehen,    ber   golbene   StiQzv   fallen   unb   mit   ber 

25  Hamburger  58an!  unb  33örfe  fei'S  Vorbei. 
2öa§  biefen  traurigen  Ort  betrifft,  ber  fid^  (^lüc!= 

ftabt  nennt,  fo  mar  berfelbe  el^emal§  eine  Seflung,  fo  gut 

!• 
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tt)ie  jebe  anbere,  e^e  er  auf  ben  erflen  @c^u^  genommen 
uub  barauf  bemoUrt  mürbe,  ̂ n  biefer  ̂ auptflabt  öon 

^olftein  befanben  fic§  noc^  bor  ̂ urjem,  au^er  |ämmt== 
tid)en  2anbe§!oEegien,  aud)  bie  beiben  ©jaminationgfoUegien 

für  t^eologifc^e  unb  iuri[tifc|e  Sl^anbiboten.  (S§  '^oben  fic^  5 
t)on  ̂ ier  au§  biete  fij^lec^te  (S^^araftere  im  Sanbe  ber* 
breitet;  benn  jeber,  ber  nidjt  burc^fiel,  be!am  einen  (i^axattex, 
ben  erften,  jtreiten,  brüten,  unb  jmar  entineber  fimpettt»eg, 
ober  mit  5lu§5eiC^nung,  ober  mit  rü^müd^er  3(u§5eic^nung, 
ober  mit  fe^r  rü()mU(^er  ̂ u§5eicf)nung.  2)iefe  SSei§(}eite=  lo 
flola  mit  fa^^ren^eitifd^er  ©rabmeffung  fc^eint  mir  aber 

gar  nid^t  ou§ge5eid)net,  im  ®egentl)eil  fe^r  fimpel,  [a  un- 
mürbig  unb  töd}ertic§.  ̂ iefelbe  mirb  in  ̂ iet  beibehalten, 
^n  ̂lücfftabt  mirb  gar  nic^t  me:§r  ejaminirt,  au^er  an  beut 

%i)ox,  tt)0  man  fid^  felbft  einen  beliebigen  (S§ara!ter  ertl^eilt.  i5 
Unter  einem  bon  ben  niebrigen  rotten  2)ä(i)ern,  bie 

fic^  bort  um  ßu^t^au^,  5(rfenal,  Ä^aferne  gruppiren,  f)abe 
ict)  5mei  9Md)te  gef^Iafen.  ̂ m  ̂ orüberfa^ren  backte  id) 

an  ben  unglücnic^en  ̂ -reunb,  ber  mid£)  bamal§  beherbergte. 

"Sine  bämDnifd)e  S^Zatur  in  ber  Äremper  ̂ larfc^!  @mi=  20 
nent,  p^antaftifd),  bijarr  in  ß^lüdftabt!  ̂ ^itifter,  Sotbaten, 
^rebiger  über  fic§,  a(§  ̂ bbofat  nur  feine  eigenen  ̂ rojeffe 

führen,  fein  le^te§  !arge§  ̂ rob  mit  bem  legten  Ä^Iienten 
t§eilen,  ber  ben  (^utmüt^igen  ̂ inter^er  blamirt  unb  fd)uftig 

betrügt,  melc^  iammerboIIeS  2oo§l  ®oc^  ftnb  biefe  ̂ ro^effe  25 
intereffant.  SSetd)e§  Sid)t  merfen  fie  auf  rotf)e  -unb  fdimar^e 
9f?öde,  auf  ben  Jammer  rec!^tlic^er  unb  focieüer  ̂ iif^önbe. 
5)u  bift  ̂ (bbo!at.  ©in  arme§  ̂ ubenmäbcben  tritt  fd)lud}5enb 
in  bein  3im"ter  unb  bittet  bic^  f(e^entlid)  um  ̂ eiftnnb. 
®u  läfet  t)a§>  9}?öbd)en  nicberfi^en,  berlangft  9?u[}e  unb  30 
t^affung,  5ufammen^ängeube  (£r5ä^Iung.  2)ie  ̂ oli^ei  mitt 
fie  au§  ber  @tabt  fc^affen.  SBa§  ift  i^r  ̂ erbrec^en? 
@ie  ift  unbefc^olten,  feiner  !ann  i^r  etma§  nadjfagen, 
aber  fie  tiebt  einen  jungen  9}Jenfc^en,  ber  fie  in  iljrem 

^aufe  befud^t,  er  ift  SO^ebi^iner,  bat  feine  ©tubien  ah^  35 
folbirt,  ift  bon  Üliemanb  abt)ängig.  5luf  meffen  5Infudjen 

tfjut    bie   ̂ :poIi5ei    biefeu    ©c^ritt?     ̂ uf   ̂ nfud^en    itjre» 
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CI)eint§;  bcrfelbe  ift  DberrabOitier  in  ®tüc!ftabt.  2)a§ 
9Dcäbc!^en,  eine  SBaife  ntd)t  in  ©lücfftabt  geboren,  !ann 
fein  ©c^uljrec^t  für  fic^  in  ̂ Infpruc^  nel)men.  ̂ n  biefem 
5(ugenblicf    erfc£)eint    at^emlo§    ber    jnnge    SKann.      ̂ u 

5  enipföngft  i§n  mit  ber  grage:  I)aben  ©ie  ernfl^afte  W)^ 
fid)ten  onf  biefe§  9J?äb(^en?  —  id^  lüottte  fagen,  ift  e§ 
^()r  SBiUe,  mit  i\)x  in  t»en  ©tanb  ber  ®l}e  5U  treten?  — 
*:)lnttt)Drt,  ̂ a!  —  9lun  mo^^I,  fo  erflären  (Sie  fitf)  öon 
Stunb'   an  für  ben  S5erIobten  berfelben.     (Sogteidi  iDerbe 

10  icl),  auf  biefen  ̂ itet,  um  ̂ nljibition  be§  ̂ oli5eibefe§l§ 

bei  ben  ̂ ericl^ten  nnct)fuct)en.  —  Steinen  ©ie  nic^t,  mein 
Stiiib,  bie  ©ro^ung  ber  ̂ otijei  mad^t  fic^  §eute  noc^  nid^t 
ira^r;  minbeften§  öerfprec^e  ic^  ̂ ^nen  nod^  t)ier§e^n  ̂ age 

'2(uffc^ub,   unb   in  ber  B^tt  tt)oEen  lüir  ttjeiter  fe^en.  — • 
15  ̂ er  ̂ Iböofot  ̂ ält  SSort,  ha^  ornie  ©efc^öpf  entgeht  ber 

5J5efc§impfung  burc^  eine  ©olgenfrift.  5lttein  nad§  bem 

(^efe^e  finb  bie  ß^§en  gmifdien  ̂ öefennern  be§  alten  unb 
be§  neuen  ̂ eftamentS  unftatt^aft,  ba()er  aud)  ba§  ̂ ertöbni^ 
ungültig.    3ßa§  mar  5U  t^un  ?    ®ie  ̂ übin  mu^te  erüdren, 

20  fie  motte  ß^^riftin  merben.  ̂ er  ̂ J^abbiner  zerrauft  fict) 
ben  SSart;  ein  Int^erifdjer  ̂ forrer  nimmt  ha§>  geiflreic^e 
SOiabci^en,  eine  anmutt)ige  ®Iauben§trop^äe,  in  bie  |]a^t 
feiner  ̂ ated^umenen  auf;  nid)t§  Id^t  bejmeifeln,  ba§  fie 
glücfUd^  bem  ̂ ubent^ume,  ben  S3erfotgungen  ber  ©ijuagoge 

25  unb  ber  $oU5ei  entgegen  merbe.  9Zun  fe^It  e§  freilief) 
an  ®elb.  5lber  unfer  5lbüo!at,  ber  fein  SBer!  nid^t  im 
Stiche  laffen  mitt,  unb  ber  fomo!^l  bringenb  cingelaben, 
als  auc^  burdf)  bie  naiüe  Seb§aftig!eit  feiner  Klientin  an* 
gebogen,   fic^   Don   i^rer  dloi^   unb  ̂ lermlic^feit  unb  öon 

30  ber  erfd£)Dpften  ̂ affe  i^re§  ©eliebten  über5eugt  ̂ at,  fd^üttet 
biefem  gro^müt^ig  beinahe  feine  gange  S^affe  au§,  unb 
bringt  fict)  baburc^  felbfl  fpäter  in  bie  peinlic^ften  S3er^ 

legen^eiten.  9}?ittlermeile  ^at  't)(i§>  ̂ ubenmäbct)en  h^n 
lut^erifd^en   toec^i§mu§    auSmenbig    gelernt,    fie    ift   im 

35  Staube,  auf  atte  fragen  nac^  bem,  ma§  fie  glaubt,  bie 
51ntmort  ber  f^mbolifc^en  33üd^er  5U  geben.  5llfofie  ift 
jur  Staufe  reif,  fel)nt  fic^  na6)  bem  ̂ age  mo  i^^re  Se!ttonen 
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aufboren,  ̂ lö^tic^  aber  unb  i^x  gan^  unerlDartet,  tritt 
ber  ©eiftlid^e  5tr)tfd^en  fie  unb  ̂ ia^^  iau^btdtn  \i)X  er= 
üärenb,  er  !önne  fie  itic^t  el^er  in  ben  ̂ eiligen  93unb  ber 
©^riftenl^eit  aufnehmen,  aU  bi§  fie  ficJ)  rein  gemafc^en 
i)aht  üon  ber  3ln!(age  i^re^  fitttid^en  SöanbelS.  Un^  5 
erhört!  ÖJraufam!  ̂ fäffifc^!  ©inem  fdjtüadien  Wäh^i^tn, 
ha^  attein  fielet  in  ber  SBelt,  §u§umut§en,  fii^  öon  etit»Q§ 
ju  befreien,  bQ§  al§  ©tabtgerüc^t  um  fie  gifd^elt,  öon 
bem  fie  fic^  fo  tt)enig  tüe^ren  !ann,  ttjie  ein  (Spieget  üor 
bem  §au(^,  mie  ein  33runnen  bor  bem  Stein.  Sid^  bon  lo 
it)rem  böfen  Seumunb  befreien!  (Sie  ̂ ätte  ben  ̂ ulöer^ 
ttlucm  anftecfen  unb  ̂ lücfftabt  in  bie  ßuft  fprengen 
muffen,  konnte  fie  ben  böfen  Seumunb  bor  ©erid^t 
loben?  9^i(^t  einmal  bie  ̂ olijei  burfte  fie  berf lagen, 
tüeld^e  fie  auf  (SJrunb  böfen  ßeumunbeg  au§  ber  Stabt  is 
«reifen  ttJoEte.  ̂ n  ttjeld^em  elenben  Greife  fcbleuberte  man 

l^ier  ein  arme§  '$i^tib  ̂ erum?  (Sin  Üiabbiner  überliefert 
fie  ber  $oli5ei;  ben  §äfc§ern  entriffen,  fuc^t  fie  Sc^u^ 
bei  ben  (äerii)ten,  biefe  fcljicfen  fie  an  bie  ®eiftlic^!eit  unb 
bie  (^eifllicl)!eit  berrät^  fie  an  ha^  ©erüc^t  unter  ben  20 

Seuten,  bon  bem  gar  feine  ̂ Ippettation  ftattfinbet.  — 

Hnfer  51bbo!at,  bem  'i)a§>  S51ut  !ocl)t,  fd^leubert  bem  ̂ rebiger 
in  gorm  eine§  33riefe§  SBorte  be§  Unmilleng  unb  ber 
SSerac^tung  ju.  darauf  menbet  er  fic^  an  bie  ©eric^te 

unb  berlangt,  ha^  ber  ̂ eiftlid^e  im  D^Jamen  ber  beftel^enben  25 
^efe^e  ju  feiner  ̂ flid^t  angebalten  ober  ha^^  ̂ Diäbc^en 
einem  anbern  ̂ eiftlic^en  ̂ ur  SSerric^tung  be§  Xaufa!t§ 
Übermiefen  merbe.  ©r  mirb  mit  feinem  ®efuc^e  ah  unb 

jur  9fJu§e  bermiefen.  ̂ aum  ̂ at  er  t)C[§>  9?efcript  5er= 
!nittert,  fo  erfc^eint  ber  S5räutigam,  unb  bittet  um  ß^elb.  30 

„(^elb?  id)  l)abe  nicl)t§,  ha  fe^en  ©ie  in  meine  ©cl)ublabc"! 
2Bieber^olte§,  bringenbere§  5tnfuc^en  unb  bie  Söorte,  „bei 
Sbrem  lebhaften  ̂ ntereffe  an  unferm  ©d^icffale  !ann  ic^ 

ermarten,  ba^  @ie  ̂ nftalt  treffen."  §)öcl)fte§  (I-rflaunen 
bon  (Seiten  be§  ̂ Kbbofaten,  er  bittet  um  (Srflärung.  5)ie[e  35 
erfolgt  unb  überbietet  alleS,  ma§  man  fic^  bon  f^rec^ljeit 

beuten  !ann.  „ Sie  ̂ aben  einmal  ̂ ^ren  9^uf,  ̂ ^re  ̂ Ibbof aten^ 
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fteüe  in  biefe  ̂ (ngelegen^ett  öermicfelt,  ©ie  merben,  @te 
bürfen  un§  itid^t  fallen  loffen,  nur  auf  ̂ ^re  55eranIoffung 
^abe:  ic§  mi(^  fo  tief  in  biefen  §anbet  öerflrictt,  id^  red^nete 
in  ieber  §infi(i)t  auf  ̂ ^ren  forttüätjrenben  53eiftanb,  fd^affen 

5  Sie  mir  ®elb."  90?it  ben)unberung§tt)ürbiger  <3elbft= 
be^errfc^ung  prt  ber,  fonfl  fo  teid^t  aufbraufenbe  5lbüo!at, 
biefe  9tebe  an.  ®r  benft  weniger  an  Unbanf,  (S)emein= 
^eit,  »Sd^Iec^tigfeit,  al§>  an  bie  9^aferei  eine§  bebrängten 
5lugenblid§.      (£r   üerfuc^t   burdt)    eine    einfache  Üielation 

10  be§  ©ac^öer^ältniffeS  ben  SO^enfc^en  jur  S5ernunft  ju 

bringen.  5II§  biefer  aber  i^n  mit  auffatlenben  9fJeben, 
mit  bunfetflingenben  ̂ ro^ungen  unterbricht,  fa^t  er  fid^ 
i^^f  S^igt  i§m  bie  X^iix,  unb  Verbietet  i^m,  jemals 

mieber  feine  ©dfimeHe  ju  betreten.  —  ©inige  Xage  nact)* 
15  l^er  mii  man  im  gangen  ̂ latfdtinefte  re(^t  gut  miffen, 
marum  ber  junge  5lbt)ofat  fid^  fo  menfc^enfreunbüd^  einer 
verlaufenen  ̂ übin  angenommen;  bie  grau  ßieutenantin 

!^at  gefagt,  'Oa^  bie  grau  ̂ ammerrät()in  i^r  gefagt  ̂ abt, 
ia^  fie  üom  §errn  Dbergeric^tSrat^  gehört  ̂ abt,  berfelbe 

20  i)abz  t)om  ®eridf)t§pebell  in  ©rfa^rung  gebrad^t,  ber  5lbbo!at 

^.  ge^e  jeben  ̂ Ibenb  in'§  §au§  ber  ̂ übin,  unb  bie  gange 
^Zac^barfd^aft,  \a  ber  Bräutigam  felber  miffe  red^t  gut, 
n)el(^e  S3etr)anbtni^  e§  mit  biefen  S3efu(^en  i)abi,  unb  loie 
natürlid)  fic^  fein  3lnt^eil  an  biefer  ̂ erfon  erüären  laffe. 

25  5tnbere  finb  nod)  beffer  unterrichtet ;  fie  miffen,  "öa^  ber 
^büofat  %.  in  ber  legten  |]eit  au§  bem  ̂ auk  ber  ̂ übin 
ireggeblieben;  fie  tennen  audf)  bie  Urfac^e  bat)on.  2)a§  fei 
nun  eine  Sac^e,  W  ber  ̂ übin  eigentlii^  gur  @§re  gereiche, 
benn  fie  !^abe  ben  5lbt)o!aten  abbüßen  taffen  —  unb  mie 

30  'Da^'  bo§!§afte  ©emäfc^e  meiter  tautet,  ha't\  obgleich  üon 
einem  ©lenben  au^ge^enb,  bod^  gang  geeignet  mar,  bie 
legten  gäben  burc[}guä^en,  burc^  meldte  noc^  ber  junge 
9[)iann  mit  ber  ©lüdftäbter  ©ogiete  unb  einer  foliben 

fHeputation    gufammen^ing.  —  S)a§  @nbe   ber  ©efd^id^te 

85  ift  furg.  '5)ie  ̂ übin  blieb  ̂ übin  unb  lebt  mit  i|rem 
(beliebten  in  §amburg,  ob  freimitlig  ober  auf  ̂ oligei- 
befe^l  au§  ©lücfftabt  gegogen,  mei^  v^  nid^t  gu  fagen. 
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S)u  ober,  ̂ ., ,  menn  bu  bicfe  feilen  liefeft,  mögen  fie 
btv  eine  SlRa^ung  fein,  nid)t  allein  ̂ ur  §erau§gabe  beiner 
pro^eSfualifc^en  ä)^er!n)ürbigfeiten,  fonbern  auc^  bor  adem  nn 
bie  SBünjc^e,  bie  id^  in  ©lürfSftabt  gegen  bid)  auSfprac^. 
Dber  rotten  fc^on  bie  Söogen  be§  altlontifc^en  93?eer§  s 

juiifc^en  bir  unb  meinen  planen?  —  Dber  jprec^t  i^r 
^nbern  f(^on  in  ̂ olftein,  menn  i§r  euc!^  im  ̂ rän§d)en, 
ober  anf  bem  ̂ tnbtauf§f(f)mQu)e  eine  9^euig!eit  erjäfjlen 

wottt,  „ber  totte  gerbinnnb  ift  aud^  tobt!?"  9Zun,  'ba^ 
!Ungt  iebenfottS  beffer,  nl§  „ber  jc^tec^te  gerbinanb"  —  lo 
SBit  nämlicE),  genannt  bon  ̂ örring,  roelc^er,  mie  euc^  ()e= 
fannt,  fein  Ieibtic£)er  SSetter  ift.  SBottt  i^r  bittig  fein,  fo 
nennt  ben  ̂ inen  einen  genialen,  ben  5lnbern  einen  fpi^* 
biibifi^en  ̂ krren,  ̂ eutfc^Ianb  ift  reicher  an  ber  le^teren 
©orte  al§  an  ber  erfteren.     2)a§  bebentt.  —  is 

3)ie  ̂ eur§  bon  ̂ mfterbam  fu^r  ein  menig  fc^netter 
an  ̂ lücfftabt  borbei,  al§  id^  eben.  SBottte  ic!§  fo  au»^ 
fü^rlic^  bon  atten  greunben  unb  33e!annten  fpred)en,  bie 
^üben  unb  brüben  am  Ufer  in  ©örfern,  glec!en,  ©tobten 

bi§  5ur  ©tbmünbung  fid^  angefiebelt,  fo  fönnte  ha^  ̂ ampf-  20 
boot  feine  %a^xi  in  biefer  Beit  breimal  ̂ in  unb  ̂ er  madjen, 

e^'  i(^  an  §elgolanb  borüber  märe.  Mix  freiließ  gemäfjrte 
biefe  ftitte  Unterhaltung  nid^t  attein  @d)u^  Por  Sange= 

meile,  fonbern  einen  ganj  befonbern  'Stti^.  ̂ c^  ftanb  bie 
ganje  ßdt  am  Qielänber  unb  orientirte  mid^  mit  bem  2» 
gernro^r.  ̂ d)  mar  aufgeregt  burd)  ben  (S^ebanfen,  bu 
nimmft  für  lange  ß^^t,  bietteid^t  für  immer  ̂ lbfd}ieb  Pon 
beiner  norbbeutfc^en  ̂ eimat^.  Unb  gel)örte  id)  nid^t  burc^ 

'ba^  33lut  beiben  Ufern  an?  —  ̂ IReine  SDZutter  mar  au§ 
CtterSberg,  einem  anmut^igen  glecfen  auf  ber  ̂ oftflra^e  so 

nad)  S3remen.  —  Säc^elt  nic^t,  id)  befenne  meine  ©c^mad^- 
^eit,  menn'§  eine  ift.  ̂ n  freier  Siebe  fd)mebt  mein  Öieift 
über  2)eutfd)lanb,  ja  über  bem  gonsen  ©rbfreife,  unb  ic^ 
l)abe  ftet§,  mo  ic^  auf  bem  (Gebiet  ber  ©eifter  eine  pro^ 
Pin^iette  ̂ linbfc^leid)e  traf,  äornig  nac^  i^r  gefpudEt  unb  35 
ben  %n^  aufgehoben.  ̂ 2lud^  legte  ic^  in  58e5ie^ung  auf 

9iorbbeutfc^lanb  bie  $robe  ah,  "öa^  x<i)  felbft  einem  (£le^ 
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inent,  bog  mir  mit  bei*  5DcuttermiId)  eingeimpft  tüorben, 
ben  ̂ rieg  erüären  iaxin,  fobotb  irf)  eiufe^en  gelernt,  ha^ 
e§  ftörenb  in  ben  fjumanen  unb  nationellen  33ilbung§gnng 
eingreife,      ̂ d)    ̂^(^^    ber    erfte    9ZieberfQd)fe,    ber    feine 

5  9Jtutterfprad)e  defetjbete,  obgteid)  fidjer  nidjt  ber  le^te, 

bem  fie  Don  ̂ ^inbe§tagen  ̂ er  fjeimtic^  Heb  unb  tf)eiier  lüQr. 
^c^  moüte  feinen  53orrang  t)or  bem  S3oIfe,  id)  glic^  nic^t 
hm  fjodjmüt^ig  ©ebilbeten,  bie  mic^  barob  ber  ̂ mpietät 
nnflogten,   unb  bie  faum  anber§   ein   plottbeutfc^eS  SBort 

10  in  ben  Wlimh  nofjmen,  aU  menn  fie  fid)  uorne^m  gemein 
machen  lüolten  mit  bem  ̂ olf.  ̂ cf)  griff  meine  nieber= 
fäitfifd^e  9JJutterfprad)e  an,  meil  fie  Perborben,  Perfumpft 
unb  burc^  eine  ©tagnotion  Pon  mehreren  ̂ ol^r^unberten 
5ur  9IufnQ§me   frifdjcr  93ilbung§!eime   unfäfjig    gemorben 

lö  mnr.  ®runb  genug,  um  mid)  über  nKe  ̂ tonfequenjen  ju 
beruhigen,  aber  oud)  33enjei§  genug,  bn^  id)  nid)t  bie 

g-effeln  ber  ©eburt  trage.  ®oc^  be!enne  id},  bn^  mir 
biefe  nid)t  gleichgültig  erfd)eint.  ̂ m  (S^aratter  ift  ein 
®emebe,  im  S31ut  eine  93tiytur,  in  ber  ̂ Ijpfiognomie  ein 

•20  5lu§brud,  in  ber  Haltung  eine  Sinie,  überalt  ein  S'ttnag, 
ha^^  5um  9}h)fteriöfen  ber  ©tamm=  unb  gamUienbegrän5ung 
get)ijrt.  3lu§  feiner  ipaut  fann  9^iemanb  fahren,  am 

nienigften  ein  ̂ eutfdier.  2öer  ein  fd)arfe§  ̂ 2(uge  f)at  unb 
^erumgefommen  ift,  fiefjt  bem  ®eutfc^en  gleid)  feine  ßanb§s 

25  mannfd^aft  an.  5)a§  (g^mierige  ift  auc^  (}ier  bie  Definition, 

^n  mein  ̂ afc^enbud)  geidjnete  id)  eine  ©üjje  be§  .s^anno- 
ueraner§  unb  be§  §olfteiner§,  jinei  bemfelben  (Sprad)ftamme 
ange^örige,  nur  burd)  ba§  ̂ ett  eine§  ©trom§  gefd)iebene 

SSotfSinbiüibualitäten,    auf    gleichem    Xerrain    —    §aibe, 
3ö  ©eeft  unb  Wlax(i)  —  mit  benfelben  $ßefd)öftigungen  — 

5Iderbau  unb  ̂ ie^5uc§t  —  beibe  ber  ̂ remb'^errfd)aft 
untermorfen;  unb  bie  bemungead)tet  in  ber  Q3efonberung 
ber  fd)ärfften  S^üancirungen,  \a  n:)a()r§after  (^Dutrafte 
emanber  gegenüber  erfcpeinen.     ̂ m  5Ulgemeinen   ift   ber 

35  .^olfteiner  im  Körperbau  gebrungener,  ftär!er  unb  größer, 
babei  aber  bequemer  unb  fc^Iottriger  al§  fein  9kd)bar. 
SSon  9Zatur,  unb  o^ne  Oefonber§  na^e  ̂ (ufregung,  ift  er 
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ber  größte  33ären^äuter  im  (^etftigen  unb  ̂ §l)ftfd)en. 
5luf  eine  ©pringfeber  im  ̂ opfe  be§  ̂ oIfteiner§  fommen 
brei  (Springfebern  im  ̂ opfe  be§  §annotteraner§.  5£)ennoc^ 
fi^eint  bie  eine  jenen  meiter  gn  fd^nellen,  ai§>  biefen  brei. 
©r  ift  gröber  unb  matijiöfer,  er  mirb  geboren  a\§>  ein  5 
^Io|  unb  ftirbt  aud)  oft  al§  foti^er.  ̂ od§  menn  man 
i^n  nä|er  befd)Qut,  jeigt  er  überrafd^enb  feine,  tieflaufenbe 
albern  be§  Ö)efü!§l§,  einen  gefunben  D^eic^t^um  moroUfc^er 
(Säfte,  unb  eine  ©^arafterfafer,  bie  ber  3Iyt  tniberfle^t. 
3ugängtic^er,  geföttiger,  ic^  möd)te  fngen,  meiblic^er  in  lo 
Willem  ift  ber  ̂ annoüeraner.  ̂ eibe  finb  ferngefunb,  ober 

ber  ̂ olfteiner  mäc^ft  unb  altert-  langfamer.  ̂ ft  e§  nic^t 
merfnjürbig,  hci^  jene  üppigen  9Jiäbc|en  am  Iin!en  Ufer 
ber  (SIbe  früher  terblüt^en,  nl§  am  recf)ten  Ufer?  Unb 
boc^  ift  e§  fo,  unb  gilt  aud)  t)on  ben  SJJannern.  ©pi^e  is 

9'Jafe  unb  ̂ 'inn,  gugefc^ärfte  ̂ efid^tSjüge,  eingefunfene 5tugen  finb  ©rbt^eile  ber  ̂ annoüeraner,  bie  über  ein 
gemiffeS  5llter  ̂ inauSfi^reiten.  ̂ n  §oI§tein  ̂ errfc^en 
me^r  bie  runben  unb  ftumpfirinfUdjten  formen  t»or.  Unb 

fo  fönnte  man  biefe  parallele  noc^  raeiter  unb  bi§  in'§  20 
(Sin^elne  hinabführen,  tt)enn  man  ben  ̂ n§tinft  unb  bie 
Siebl^aberei  für  folc^e  ̂ Beobachtungen  ̂ at.  2öa§  mic^  be= 
trifft,  fo  füge  id)  nur  nod)  ̂ inju,  ta^  id)  au§  meiner 
Geburt  eine  S^erfdimeljung  oon  beiberlei  ß:§arafteren  in 
mir  ableitete.  SSer  barin  blo^  ein  ©piet  meiner  $()antafie  25 
erblidt,  mirb  mid)  nid)t  beleibigen. 

®ie  ©Ibufer  finb  freiließ  fe^r  monoton.  —  ̂ u^äd^ft 
©d)tid,  ober  8anb,  ober  unbebeic^te§  Söiefenlanb,  barauf 
®eic^e  unb  §inter  biefen  öon  3eit  ̂ u  3eit  l^ert)orfd)ouenbe 
ÄHri^t^ürme,  bie  in  i^rer  gefd^madlofen  33auart  au§fe()en,  30 
it)ie  riefige  SD^arfc^bauern  in  ©onntag^ftat,  unb  bunte 

.'Öäufergiebel,  au§taufenb  in  Dc^fenfjörner,  mie  fotcf)e  in 
§eibnifd}er  ßeit  Sitte  moren.  Ueber()aupt  mag  e§  ftet§ 
eine  eigene  33emanbtni^  mit  bem  (S;§riftentt}um  biefer  fetten 
übermüt^igen  SSauern  getrabt  traben,  ©iner  bon  meinen  35 
UniüerfitötSfreunben,  ein  frommer  ̂ ^eotog  unb  einer  ber 
famofeften  ©laubigen  bon  biefer  ̂ ante,  mürbe  einmal  öon 
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ber  ungläubigen  (Se!te  ber  SJZantci^äer  ̂ ort  bebröngt,  unb 
ging  in  biefer  9füt§  ben  lieben  ©ott  tagtägtirf)  an,  i()m 
ben  längflernjarteten  SBed^fel  ̂ erbeipfc^affen.  51I§  ber 
SKed^fel   nic^t   anlangen   tnoUte,   brad^   enblic^   ber  goben 

5  feiner  ©ebulb;  er  f(i)Ieuberte  feine  ̂ ibet  an  W  3öanb 

unb  rief:  .*perr!  Sebber  um  Öebber,  fleift  bu  mi,  fla  i! 
bie  ttjebber!  —  eine  fpric^mörtlic^e  9?eben§art,  gu  ̂d(^= 
beutfd^:  Seber  um  Seber,  fc^Iägft  bu  mid),  fd^tag  ic^  bic^ 
mieber.     ̂ n    biefen   attfaffifdjen   Söorten   ift  i^r  ̂ aupt* 

10  glaubenSartifel  enthalten.  SD^an  fann  biefelben  al§  9J?otto 
über  if)ren  Seben^Iauf  fe|en,  üor  allen  über  bie  ̂ §ronif 
ber  ̂ itmarfc^er,  meiere  bie  SSerÜptigfeit  i^re§  (^Iauben§ 

auf's  gtorreic|fte  in  alter  3eit  an  Königen,  ̂ ^ürften,  (trafen 
unb  Ferren  barget^an  ̂ aben.    ®ie  2)itmarfd}er  ©t.  SJZaria 

15  ttiar  eigentlich  in  ̂ erbinbung  mit  @t.  ©eorg,  eine  ©d^tad^ten= 
göttin;  unb  at§  Ut  2)itmarfcl^er  i^r  einmal,  bei  ©elegens 
^eit,  al§  fie  i^nen  bie  gro^e  ®arbe  umbringen  l)alf,  im 
^a^re  1500,  ein  9^onnen!l öfter  gelobt  unb  au§  einem 
%\)Qi{    ber    reichen  ̂ eute    aufgebaut  !^atten,    fehlte  e§  (\n 

20  Jungfrauen  jum  §eiligen  S)ienft;  benn  felbft  bie  Jung= 
frauen  Ratten  beffer  Suft  unter  (St.  Wlaüa  5u  !ämpfen 
als  5U  beten.  Jn  biefer  merfn)ürbigen  ̂ auernrepublif 
galt  fein  ̂ apft  noc§  S3if(^of;  unb  mie  fie  !lug  unb  ftolj 
genug   roar,   i^ren  5lbel   auszutreiben,    fo   §ätte  fie  jeben 

25  ®eiftlid)en,  ber  eS  gemagt,  einen  öon  diom  gefd)leuberten 
^annftrai^l  fortguleiten,  felbft  in  bie  ̂ c^t  getban  unb 
auS  bem  Sanbe  gejagt. 

S)itmard)en  liegt  im  norbmeftlid^en  §olftein  jmifi^en 
©iber   unb  ®lbe,   meldte   beibe   fid^  im  äu^erften  äöinfel 

30  biefeS  SänbdjenS  mit  ber  9Zorbfee  tjereinigen.  ®aS  ̂ ampf- 
fi^iff  fu^r  an  ber  entgegengefe^ten  Seite,  an  duj^aüen 
Vorüber.  SJlan  gelangt  in  bie  S^orbfee,  man  mei^  nic^t 

mie;  benn  bie  (Slbmünbung  ift  fo  breit,  "Da^  ̂ ittmarcf)enS 
^üfte  unb  bie  ?^ortfe|ung  berfelben  unS  alS  bdmmernber 

85  ©treifen  am  ijftlid)en  ̂ orijont  erfc^ien. 
33ei  6:uj§at)en   mürbe   bie  SJiafc^ine  einige  SlRinuten 

innegehalten;    ein    33oot    näherte    fid^,   !ombattirenb    auf 
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fc^äumenben  SBeöen,  Ratete  unb  Briefe  mürben  au§' 
getaufc£)t,  unb  narfi  einem  ber^iallenben  „(^lücf  auf  bie 

Steife,"  ha^  un§  bie  rau^e  (bürget  ber  ̂ oot§fuecf)te  ̂ u- 
fd)rie,  tobten  bie  SfJäber  mit  entmei^enben  Schlägen  in  bie 
^eilige  ̂ ^^ut^  ̂ inau§.  5 

^n  einiger  Entfernung  ̂ inter  bem  rotten  2eud)ts 
t^urm  öon  (Suy^aöen  ftetit  eine  übeli§!enfi)rmige  (Stein= 

maffe,  bie  ebenfalls  eine  nautifd^e  S3eftimmung  "^at.  ©in 
Schiff,  ha§>  feett)ärt§  gc^t,  ober  in  bie  ©Ibmünbung  ein:= 
fegein  mitl,  mu^  fid)  in  folc^er  ü^ic^tung  galten,  ha}^  ber  10 
(5uB  be§  Seud^tt^urmS  ungefähr  t)om  ©beli§!en  bebecft 
tt)irb.  SängS  ben  duften  ber  S^orbfee,  unb  runb  um  bie 
äRünbungen  ber  großen  ©trijme,  rceld^e  fid^  in  bie  9^orb- 

fee  ergießen,  mu^  'i^a^  ?5at)rn)affer  fo  ängftlicl)  abgemeffen 
merben,  mt  auf  ben  (Strömen  felbft,  bie  befanntlic^,  mit  is 
3lu§na^me  ber  @ct)elbe,  olle  ftart  üerfanbet  finb.  (Sine 
©eefarte  gemährt  überrafc^enbe  331idfe  in  biefe§  @tra^en= 
geminbe,  tia^  fic§  meilenmeit  in  bie  offene  ©ee  f)inein, 
bur(^  jene  gefäljrlicfien  ©anblagen  gie^t,  meiere  man  SBatten 
nennt  unb  bie  fo  §äufig  al§  ̂ nfetn  an  (Sc^le§mig§  ̂ üfte  20 
unter  bem  Dramen  ber  faltigen,  auftaud)en.  Man  tann 
Don  bem  weiten  (Singreifen  biefer  ©anbbänfe  in§  9)feer 
ficb  einen  begriff  mact)en,  menn  mon  bie  ̂ o^e  pittore§!e 
Sanbbüne  erblicEt,  tt)etcl)e  fid^  bic^t  üor  ̂ elgolanb  erl)ebt, 

unb  fd)on  au§  meiter  f^erne  burd;)  i^ren  meinen  (Schimmer  25 
t»om  rot^Iic^en  ©eftein  be§  gelfenS  abftid^t.  D^ic^t  aEein 
auf  bem  fabelhaften  ̂ ^elfen,  fonbern  auc^  ouf  biefer  S)üne 
filjt  eine  Sp^inr,  unb  legt  ben  35orüberfa^renben  ha^ 

bunüe  9ftätl)fel  ii)rer  (Sjiftenj  jur  5luflöfung  öor.  ̂ ft 
biefer  ̂ ügel  ber  9teft  einer  berfd^munbenen  ̂ ünenfctte,  30 
bie  5u  einem  ebenfalls  berfc^munbenen  Ufer  gehörte? 

0^er  trie  fann  man  fid^  bie  ̂ tl^Joglic^feit  feiner  ifolirten 
^ilbung,  mitten  im  Mctv,  üorftelten?  —  Sfl)  l^^i"  fein 
€ebipu§  unb  lie^  bie  naturl^iftorifd^e  ̂ oppelfp^iny,  ofjne 

'^llntraort  auf  ?5el§  unb  2)üne  fi^en,  mit  benen  fie  bkU  35 
leicht  fd)on  im  laufenben  ̂ a^r^unbert  in§  9JZeer  ftürjeu 
unb  öerfc^minben  mxh.     %[n  §eIgolanb§  balbigem  Unter- 
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gong  jtüeifelt  fein  §eIgoIänber  me^r.  ®iefe§  9fiät5je(.in 
©onbftem  mirb  otfo  üon  ben  SBeHen  oufgetöSt  tüerben  —^ 
lüie  bn§  ffeifdierne  Üiät^fet,  ̂ erg  genannt,  mit  feinen 
bunfeln   jc^arfÜQuigen  (Spjinyfrogen   an   fic^  fetbft,   über 

5  fidt)  fetbft,  über  feinen  erften  unb  letzten  ̂ ^ul§fd)tag,  feinen 
§a^  unb  feine  Siebe  enblict)  aufgelöst  werben  tnirb  — 
öon  benen,  bie  e§  angebt. 

^Ue  ̂ affagiere  maren  auf  bem  ®ec!  üerfammelt  unb 
belugten   ba§   alte   tt)unberfame  8c^au=   unb  (^abinetftücE 

10  ber  9^orbfee  mit  gebü^rcnbem  ̂ ntereffe.  Qcl)  für  mein 
%\)dl  bad)te  an  ienen  ̂ o^anneS,  ben  ic^  in  meinen 
SBanberungen  burc^  ben  ̂ ^ier!rei§  aufführte,  unb 
ben  id)  mir  jum  ̂ etben  eine§  in  9Zorbbeutf(i)tanb  fpielenben 
©ittenromang  aufgeopfert  I)abe.    2)iefe  innige  treue  ©eele 

15  mit  i^rer  gren^enlofen  ©elbftuergeffenl)eit,  i§rem  ̂ 'öl)Ier= 
glauben,  unb  jenem  fc^aurig  Reitern,  äd)t  ̂ eIgotanbifcf)cn 
momento  mori,  ha^  fie  mit  jebem  SBort  au^at^mete  unb 

ha^  5U  i^rer  btüljenben  ̂ ütte  fo  feltfam  fontraftirte,  nie= 
mal§   l)at   fie  begriffen,   mo^er  bie  urbinären  unb  fuper= 

20  flugen  9LRenfd)en  l)erfämen,  ha  boc^  atle  SJJenfc^en  inanbelnbe 
©e^eimniffe  feien,  eingefdjac^telt  in  taufenb  anbere  ®e= 
!§eimniffe,  meiere  ha^'  gro^e  ̂ eilige  Söeltge^eimniB  bilben. 
Ünb  an  biefer  finbifd^en  ̂ ermunberung  ging  ̂ o^anneÄ 
5U  ̂runbe.   (Sr  lernte  nur  5U  früt),  ha%  e§  fc^neltmirfenbe 

25  ßaubermittet  gibt  pr  augenblicflidjen  9Jil)§tififation  ber 
©efü^te  —  er  langte  nacf)  ber  tüc!ifcf)en  ̂ ^iole,  bereu 
flüct)tig  beraufc^enber  (Saft  meilanb  S)oftDr  gauft  nod; 
nic^t  !annte,  unb  ber  erft  fpäter,  in  einem  fc^tanlen,  fein 
geuer  Derbergenbem  dtoljx  ou§  illmerüa  nad)  ©uropa  !am. 

80  ©c^meige  id)  unb  traure,  mie  ic§  bamal§  fdimeigfnm 
trouernb  an  ber  boppelten  Siuine  eine§  ̂ ^elfeng  unb  eine^ 
?$etfen!inbe§  t)orüberfu^r. 

(Siner  meiner  9fieifegefal)rten,    ber  mic§  auf  bie    un= 

ru'^ige,  fonnenflimmernbe,  fdjaummirbelnbe  3Saffer-<Sa[}ara 
35  :§inau§ftarren  fa^,  mad)te  meine  S5e!anntfd)aft  burc^  ein 

SBi^mort,  ba§  mic^  anffc^erjte  unb  erweiterte,  meil  e§  fo 
jiemtic^  bie  (Smpfinbung  eine§  grifeur§  beim  5(nbli(f  be& 
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3JJeere§  auSbrücfte:  „Xk  äöeEeu,  jagte  er,  fd^üttetn  i^re 
tüei^gepuberten  ̂ lllongenperücfen,  fie  gleid^en  einer  S3er= 

fammlung  e^rnjürbtger  SO^^agiftratSperfonen,  W  ein  SJienuett 

aufführen."  ̂ c^  blicfte  nac^  bem  (Sprecher  um,  er  mav 
ein  5KRann  in  gefegten  ̂ a^ren  mit  gefegter  §altung,  bieI3 
gmifd^en  commanbirter  miÜtairifd^er  Steifheit  unb  bürger= 
lieber  Ungenirtf)eit  eine  gonj  eigent^ümtic^e  SQlitte  Ijielt. 
3)er  glatte  ̂ aarftrid),  bie  fteife  ©rabatte,  ber  öfonomifc^ 
fnappe  braune  Dberrocf,  bie  grauen  33ein!Ieiber  bilbeten 
baju  eine  angemeffene  ©rapperie.  ̂ d§  erfuhr,  ha%  ber  lo 

§err  '  ein  gabrifant  aug  S^open^agen  fei.  ®a§  tüar'ö. @o(d§e  $o[ituren,  fold^e  S^(eiber](|nitte  finb  in  3)änemar! 
5U  §aufe,  in  biefem  Staate,  mo  alle§  auf  folbatifc^em 

f^uB  ̂ erge^^t,  mo  Sl^aufleute  ben  Xitel  öon  ©tabSoffigieren 
in  ber  5lrmee  erhalten,  unb  "i^a^»  Seben  fic^  im  banbelirten,  i» 
5uge!nöpften,  bruftmattirten,  fc|mac^triemenartigen  ^^oi^ntate 

bie  (Seele  au§PreBt.  —  „^Ifo  au§  ̂ 'open§agen,  fagte  ic^, 
aber  Sie  ̂ aben  nic^t  ben  bänifd^en  Slf^ent,  biefe  tt)eicl^= 
lifpelnbe  33etDnung,  bie  öon  ben  Sippen  i^rer  fc^önen 

?5rauen  un§  fo  reijenb  anfäufelt,  im  9[)^unbe  i^rer  mönn-  20 

licl)en  SanbSleute  aber  fo  fd^lucfer^aft  !tingt".  —  „äReine 
i^amiüe  ftammt  au§  S)eutfd^lanb,"  antmortete  ber  gabri= 
fant,  „aucl)  bemüht  man  fid^  je^t  in  ben  beften  ̂ Weln 

üon  Stopen^agen,  ein  fc^arfeS,  reine§  ̂ eutfc^  gu  fprec^en."  — 
3c^  fragte  nac^  bem  ßuftanbe  be§  §anbel§  unb  ber  25 
gabrifen  unb  ob  nid)t  öielleiclit  in  ber  iüngften  Q^ii  etma§ 
me^r  Seben  an  ber  Deröbeten  einfamen  .^oHbube  be§ 

Ä'open^agener  §afen§  ermac^t  fei.  @r  naf;m  eine  ̂ ^rife 
unb  mad)te  ein  fcl)iefe§  ©efid^t.  2)ann  entroarf  er,  in 
fc^neibenben  8ügen,  unb  mit  einem  rücffic^tlirf)  feiner  so 
eigenen  ̂ etl^eiligung  fe^r  leiblichen  §umor,  ha§>  graue 

^ilb  eine§  ber  trübfeligften  ̂ offnungSlofeften  9f?otftänbe, 
morin  nur  ein  Staat,  ein  Sanb,  eine  Stabt,  ber  ©in^elne 
t)erfinfen  fann.  (^r  ging  hahd,  al§  ein  burcl)au§  unter* 
ric^teter  93?onn,  in  ein  !^etoil  hinein,  beffen  SBieber^olung  85 

^ier  nic^t  am  recljten  £xi  märe,  ̂ ie  SBurjel  be§  UebelS 
fucl}te  er  5U  na^c,   unb,   mie  biefe§  gemö^nlic^   Don   auf- 
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geffdrten  ßtberalen  gefc^ie^t,  fo  einfeittg  im  9iegierung§s 

ftjftem,  ober  t)ielnief)r  in  ber  2)eftru!tioii  ber  @tQQt§' 
mafc^ine.  2öei(  er  mir  bie  SSorurt^eile  ber  3)änen 

gegen  bie  2)eutfd^en  nic^t  gu  t§eilen  fc^ien  —  5SorurteiIe, 

ö  bie  noc^  au§  ben  Reiten  ©truenjee'^  ̂ erftammen  —  unb 
ba^er  nidjt  5U  befürchten  mnr,  \>a^  er  meiner  5lnfic^t 
über  5)önemQr!  eine  ge^äffige,  nntionnI=Qntipat^etif(i)e  5lu§' 
legung  geben  umrbe,  fo  rücfte  ic^  mit  jener  ̂ erbor  imb 
fa^te   fie    etma    in    folgenben    2?orten    ah.      2)änemQr!, 

10  fngte  id^,  biefe§  Keine  ̂ nfelreidt),  bQ§  in  früheren  Snt)rs 
bunberten  ber  ̂ ron-  unb  ̂ eptertrogenbe  9LRitteIpun!t  fo 
bcbeutenber  Ü^eid^e  mie  ©fonbinaüien  unb  ©ngtnnb  mar, 
fd)eint  burc^  feine  glücfli(i)e  Sage  gum  §anbet§mittetpunft 

be§  9^orben§  beftimmt  ju  fein.     S8on  "fiafenreicljen  ̂ ü]Un 
15  umrnnbet,  Don  tiefen  ©emäffern  breifotf)  burd)f(ut§et,  an 

ber  einjigen  (Seegaffe  ̂ mifc^en  bem  SBeften  unb  ben  lüften 
be§  baltifci)en  SO'Jeereg,  möchte  man  in  ber  3;f)at  glauben, 
brt^  Sänemarf  t)on  9Zatur  auf  einen  grofjartigen  ̂ i^ifc^en- 

^anbel  angemiefen  fei.     ̂ f^un  ̂ eigt  aber  bie  ©efc^ic^te  un§ 
20  ̂ dnemar!  in  einer  gan5  anberen  fHoüe,  anfangt  in  einer 

erobernben,  friegerifdjen,  fpöter  in  einer  ̂ iemlid^en  93e- 
fdirönfung  feiner  (Sc^iffal)rt  auf  bie  2lu§ful)r  feiner  beiben 

Ipauptprobufte,  be§  ̂ 'ornS  unb  ber  iütifd)en  Dc^fen.  SSie 
fidl  man  fid)  bic§  erflören?   5)urd^  ̂ O^angel  an  @tafti§ti,^ät, 

25  an  Kombination,  an  friebUd)em  Unterne^mungggeifl?  Söo^I, 

einen  3'f)ei[  ber  8c^ulb  mögen  bie  2)änen  felber  tragen; 
barein  mitt  id)  mic§  nic^t  mifd)en.  3Ba§  ̂ bötigteit  bermag 
unb  Xrögbeit  uerföumt  im  Seben,  ift  nid)t  mo§I  §u  be= 
rechnen.     5D^ögen  fie  atfo   mirÜic^   ben  §anfeftäbten,   ben 

30  :poßänbern,  (Sngtänbern  aü^uleic^teS  ©piel  gemad^t,  i'^ren 
8unb  5U  menig  benu^t  unb  fid^  au§  gaul^eit  an  i§rem 
eunbgoll,  biefer  etenben  ©inecüre,  biefer  Leibrente  .  für 
bie  5llter§fc^tt)äc^e,  begnügt  ̂ aben,  biefe§  maS  ic^  im 
®an5en    nic^t    löugne,    mill    id)    anberen    Ütic^tern    jur 

35  genaueren  5tbfc^ä|ung  überlaffen.  5Iber  man  mu^  nid§t 

au^er  5ld§t  laffen,  'i)a^  9Zaturbegünftigungen  öfter§  öon 
gefd^ic^tli(^en  ©reigniffen  burd^!reu§t   merben.     §ier   mar 
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e§  ber  ̂ ong  be§  §anbet§,  tretd^en  bie  ©önen  nic^t  in 
ber  §anb  I)ietten.  ̂ ox  ber  ©ntbecfung  Don  ̂ merifa  ging 
ber  ̂ QnbelSmeg  au§  Italien  über  ̂ eutfc^tanb,  tt)o  er  in 

hm  Cftfee'^äfen  inünbete  unb  ton  §ierau§  feine  gortfe^ung 
fanb.  ?ll§  ber  ©eetüeg  nad)  ̂ nbien,  at§  ̂ ilmerüa  anf=  5 
gefunben  mar,  machte  fic§  ber  33efil5  öon  Kolonien  in  ben 
neuentbecften  Sänbern  gnm  notljroenbigen  ©rforberni^,  um 
in  (Suro^a  bie  Üiotte  einer  fdjifffa^renben  ̂ ^otion  ̂ u 
jpieten.  2)enn  ourf)  oOgefe^en  öon  ben  juftie^enben  9teicf)= 
tpmern  unb  bem  ̂ ö^ern  «Scfimung  be§  Seben§,  eriDorb  10 
fic^  bie  (Sdjifffa^rt  be§  9D^utterIanbe§  ein  fotc^eS  lleber= 
geiüic^t  in  ben  europäi|d)en  unb  auSmärtigen  §äfen,  marb 

namentlicf)  fo  fe§r,  bei  bire!tem  §anbel,  burc§  9f{ücffra(i)t= 
gelegen^eiten  begünftigt,  ha^  anbere  S^^ationen  bagegen 
nic^t  @ege(  galten  !onnten.  5lHerbing§  greift  ̂ ier  bie  15 
%xaQt  ein:  marunt  berfc^offten  fic^  bie  ©einen  feine 
Kolonien,  n^arum  gingen  fie  nic^t  mit  ben  .^odönbern 
5ur  ̂ eute,  tüarum  pflanzten  fie  bie  2)Qnebrog§faf)ne  nur 
auf  einige  elenbe  ̂ bfleigequartiere  in  Dft=  unb  3Seft= 
inbien,  ja  fogar  in  Slfrifa  ?  5tüein  ic^  möct)te  biefe  %xc[Q^  20 
nic^t  gern  §um  DZad^tljeil  biefer  Aktion  gelöst  feljen. 

Sollte  i(^  ben  'J)änen  einen  S3Dru)urf  barau§  madjen,  bnB 
fie  t>a^  tierbrec^erifc^e  &\M  ber  ̂ oUäuber  in  5(fien  nicl)t 
t^ei(en?  SDa§  ift  ber  $un!t,  nuf  ben  e§  l)inau§Iäuft,  unb 
id^  ̂ obe  ftet§  einen  unübera^inblic^en  ©djauber  bor  biefer  25 
testen  C^onfequenj  ber  öüubetSt^eorien  gehabt,  ̂ c^  ab^ 
folbire  bie  ©änen  im  ÖJamen  ber  SO^enfct)licI)!eit,  möd)te 

auc^  lieber,  ha^  ber  (Stab  be§  SOZerfur  in  taufenb  «Stücfen 
§erbräd)e,  al§  ha^  feine  ©erlangen  fid}  um  hk  ̂ ruft  ber 
^öölfer  ringeln.  2)ie  §otIänbcr  fennen  ben  bäuifd)en  ̂ lönig  so 

nur  a(§  „Cc^fenfonig";  bie  ©ngtänber  aber  loiffen  Don 
einem  alten  ä^önig  S^anutf)  unb  einer  i^^anbOoU  !üt)ner 
2)egen,  bie  i§m  ©nglanb  erobern  t)atfen.  5)er  unrut)ige 
^eift  ber  Abenteuer  unb  friegerifdier  (Sroberungen,  meldier 

einft  'ben  ffanbinaüifc^en  ̂ OJorben  au§5eid)nete,  mufj  mit  35 
bem  $)anbetgeifte  loenig  (^emeinfc^aft  tjaben,  er  ftüdjtete 

nid)t  in  biefen  über,  er  ftarb  al§  biefer  auffam.  —  2Ba§ 



©cutfc^e  9?eüue.  17 

bie  5Iu§fid}ten  auf  bie  3«fuuft  betrifft,  fo  fd)immern  für 

S)Qnetnnrf§  §nnbel  imb  ©c^ifffQt)rt  iro^r^aftig  feine  Sic^t- 
piintte  in  ber  gerne;  bie  Aufgabe  tüirb  immer  fc^mieriger, 
bie  ̂ onhirrenj  immer  größer,  unb  mag  ©ngtnnbS,  §ottanb§, 

ö  g-rQn!rei(i)§  @d)ifffQ()rt  in  ber  Dftfee  benad)t§eiligt  —  bie 
tägüc^  tt)ad)fenbe  3at)t  ber  ruftifdfjen  unb  preu^ifc^en 

©eget  —  irirb  5)Qnemar!  feinen  S3orfc^ut)  bringen,  ©ie 
fef)en,  i(^  bin  gerecht,  raenn  id)  öon  ®änemar!§  Unglücf 
fpred^e.     2öa§  2)änemQrf  fein  unb  werben  fonnte  in  ben 

10  Rauben  ber  ̂ nglänber,  miU  id)  nid)t  unterfuc^en;  2)äne= 
mar!  it)irb  niematS  eine  englifi^e  ̂ roüinj,  e^er  ein  ̂ ()ei( 
be§  fd)tt)ebifc^en  9teic^e§.  Sldein,  rca§  S)änemar!  unter 

biefen  ̂ 'onftellationen  (^xo^ep  au§  fid^  felbft  machen  fann, 
fe^e  ic^  nic!^t  ein.    ̂ nbuftrie?  —   Söo  ̂ inau§?  —  ßum 

15  Sßebarf  be§  ßanbe§.  ̂ .a§  lä^t  fid)  boren,  ̂ tber  befiel 
2)änemarf  bie  ©omfortabilitöten,  \a  bie  gehörigen  Sä[)igs 

feiten  ̂ ur  ̂ nbuftrie,  uiirb  e§  fünftig'^in  beffer,  al§  gegen= 
mcirtig,  trol^  bem  rigoröfen  3olljt)ftem,  mit  granfreid), 
(Snglonb    unb   5)eutf erlaub   S^Zarft    gu   Ijolten   im  ©taube 

20  fein?  ̂ er  9[)^inifter  33ern§torff  ̂ at  öiele  .^unterttaufenbe 
auf  ilopent)agen§  9}?anufafturen  öeriüanbt.  2Bo  finb  biefc? 
Söie  fd}Ied)t  ift  nur  ha§>  STuc^,  ha^i  in  ̂ openfjogen  fabri^irt 
mirb;  e§  lüürbe  nic^t  einmal  bie  ßioncurren^  mit  ber  2ud)= 
fabrif  in  S^eumünfter,  im  Sanbe  i^olflein  au§[)alten,  märe 

25  nic^t  bie  (Sinfufjr  biefe§  gabrifat§,  id)  meifj  ni^t,  cb 
gäugtid^  Verboten,  ober  mit  5U  ()o§em  3dü  belaflet.  Xtx 

3^äne  befil^t  ein  gute§  med)anif(^e§  2;alent  —  id)  raünfdje 
i^m  alle  übrigen,  unb  @rfiubung§=  ober  auc^  nur  ̂ ad)= 
a^mung§geift;    bamit   bringt   er   e§   menigfteu§   gu   einer 

30  ertägtidjeren  ©jiftenj,  al§  morin  er  gegenmärtig  fc^mad)tet. 
5)enfen  ©ie  fid)  bie  befte  SO^ouardjie  unter  meldjem  33itbe 
@ie  molten,  5.  ̂.  unter  bem  einer  meifen  t)citerlid)en  (Sr= 

5ie§ung,  bleiben  mir  bei  biefem  —  auf  men  fommt'S  am 
(^nht   benn  eigentlid)  an,  —  menn  nid)t  auf  ben  ©o^n? 

35  (£in  ̂ inb  lernt  ge^en,  menn'§  gefunbe  ̂ eine,  benfen, 
menn'S  ̂ opf,  ̂ onbeln,  menn'§  (Jljarafter  ̂ at,  unb  jur 
SluSübuug   aller  biefer  5lfte  fann  ba§  ̂ inb  gezeitigt  unb 

Literatnrdenkraale  132.  2 
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burd^  Ma^imtn  angeleitet  tüerben.  ®a§  ift  t)iet,  ober 
aud)  atte§;  unb  gule^t  mu^  bev  meife  (Srgie^er  @ott 
banfen,  ha^  bte  SDZi^griffe,  bte  er  begebt,  ntd)t  bie  (Summe 
ber  f^ötberungen  überfteigen,  unb  au§  ber  (Srgie^ung  feine 
SSerjie^ung  mirb.  ̂ n  feinem  anberen  SSer^ä(tni[fe  flehen  5 
bie  ̂ Regierungen  gu  ben  bürgern,  bie  meifen  nämtid^,  unb 
bie  in  i^rer  SSeii^eit  öiet  regierenben:  berfelbe  SSorfcf)ub, 
biefelbe  9^ad^^ülfe,  biefelbe  Sßeforgni^,  unb  bei  fo  üielen 
@cf)ritten  bod^  nur  baSjelbe  ®Iücf.  ̂ ^m  SSotfe,  im  Seben, 
im  ̂ rei§Iaufe  natürlicher  ©ntfaltungen,  bo  blü^t  ha^  §eit,  lo 
tt)a§  burd§  ben  oberften  SSitfen  allerbing§  Don  manrf)em 
äußern  ®rucf  befreit,  aber  faum  irgenbmie  pofitib  geförbert 
merben  fann.  Sagen  ©ie  mir,  ttjorum  gebeizt  bie  ̂ nbuftrie 

in  ̂ open^agen  nicf)t?  S)ie  ̂ f^egierung  §at  fie  burc^  B^üe, 
®elbüorjc|üffe,  9J?onopoIe  unterflü^t,  ma§  fann  [ie  me^r?  15 
©Ute  gabrifate  icf)affen?  ̂ efe^ien,  ba^  man  bie  fcl^Iecf)ten 

faufen  foE?  @§  n)irb  roo^l  3^^^,  ein^ufe^en,  "üa^  man 
5um  93eften  Einiger,  benen  e§  nic^t  einmal  5U  ̂ucf)  fc^Iögt, 
bie  Sf^ation  benaci^t^eitigt.  ä)ä^glücfte  33erfuci^e  muffen 
^um  9lac^benfen  führen.  §at  man  bie  grage  fd^on  auf=  20 
geworfen,  ob  ein  f(eine§  abgefc^toffeneS  2anb,  faß§  eS 
nic^t  im  Staube  ift  feinen  gabrifaten  auswärtigen  5ib= 
fa^  5U  berfi^affen,  aud)  nur  im  ©tanbe  ift,  bamit  feinen 
eigenen  gefteigerten  ̂ ebürfniffen  §u  entfprec^en?  Sie 
felbft  lüiffen  beffer,  ma§  alle§  ba§u  gehört,  unb  icf)  be=  26 
gnüge  mid^,  biefe  f^rage  nur  l^in5Utt)erfen.  —  Übrigen^ 
bebaure  ict)  biefeS  S)änemarf,  mie  e§  ̂ eute  au§fief)t.  2)a§ 
ehemalige  gewaltige  ÜJeic^  ber  brei  norbifdjen  fronen  l^at 

etmaS  ̂ ragifd^eS.  ©§  opfert  fic^  bem  ©lanje  feiner  er= 
innerungen.  ®a§  ̂ önigreic^  ift  5U  flein  geworben  unter  30 
ben  ̂ önigreid^en,  bie  Station  ift  §u  flein  geworben  unter 
ben  Sf^ationen.  33eibe§  fü^It  fid^  nur  5U  fc^merj^aft  in 
einem  B^italter  foloffaler  2)imenfionen.  5lber  t)a^  ©rftcre 

ift  fd^Iimmer  al§  "Da^  Se^tere.  SSölfer  t^eilen  fid^  i()re 
(^ebanfen  unb  ©rfinbungen  mit;  Könige  ftetten  fid^  i^re  ss 
(Sotbaten  gegenüber.  Golfer  finb  gteid^berec^tigte  ©^iftenjen; 
Könige   unb  2)igttitäten  in  ungeheuren  Slbftänben.     ̂ er 



2)eut[d)e  JReüuc.  ig 

jöge,  um  biefen  (^ebanfen  burd^  ein  Seifpiel  tiax  gu 

machen,  uier  jöge  bie  S'Jation  ber  ®änen  unter  bie  Station 
ber  Üüiffen  ̂ erab,  loenn  üom  SSergleic^  t^rer  ̂ ^ottonol^ 
eyifteu5en  bie  9iebe  ift.    dagegen,  mer  üergtic^e  audE)  nur 

5  "txi^^  unn^ige  ̂ önigrettf)  2)änemart  mit  bem  foloffaten 

rufi'ifc^en  Ä^aiferreid^e?  Cber,  biefen  ©ebanfen  auf  anbere 
SBeife  erläutert:  ®urc^  2öegna!^me  S^Jormegen^  ift  nid§t 
füiüo^t  ber  bäntfc^en  Station  bon  ber  f(^trebi)ct)eu,  fonbern 
ber   bänifc^en  dJlonaxd)k   üon    ber   fc^mebijd^en   eine  33e* 

10  teibigung  5ugefügt;  wa§>  fict)  auc|  boburd)  betrnl^r^eitet, 
bo^  bie  frühere  (Erbitterung  5n)if(^en  beiben  Aktionen  feit 
jener  Qdt  nid)t  im  «Steigen,  fonbern  in  3Ibna^me  erfc^eint. 
t^inben  ©ie  barin  eine  @pi^finbig!eit?  ©ie  f (Rütteln  ben 

^opf;    ©ie  geben  mir  IRed^t?  —  55oII!ommen,   fagte  ber 
15  gabrÜQut.  5)od^  lieben  bie  2)änen  t§ren  alten  ̂ 'önig  gu 

fe^r,  um  nic|t  mit  feinem  ©c^merge  ̂ u  ft)mpat]^ifiren. 
^d)  ̂ aht  fie  meinen  fe^en,  menn  er  fid^  na^te.  ̂ n  ber 
i^ai,  man  liebt  i§n,  menn  man  auct)  fonft  nid^t  aufrieben 

ift.    SDer  S^ZatibnalftoI^  trägt  biefelbe  gälte  auf  ber  Stirn, 
•20  menn  üon  (Sngtanb,  tjon  ber  flotte,  bie  9f?ebe  ift.  — 

5)ann  bie  ̂ ufammenerlebten  Sd^icffale,  bie  lange  3eit 
feiner  Stegierung,  feine  entfdjiebene  93orIiebe  für  bie 
bänifdt)en  (Srblanbe  unb  alte§  ̂ änifc^e  (er  mar  ber  erfte 

Clbenburger,  ber  nid^t  f^reberi!  unterseid^nete),  fein  prunf- 
25  lofeS  ̂ riüatleben,  feine  ftet§  nüchterne  ma^Uebenbe  Statur, 

a(Ie§  biefeS  feffelt  an  feine  $erfönti(f)!eit,  unb  mac^t  fo= 

gar  ha§>  t)äu§Udf)e  Seib,  "öa^  über  i^n  üer^ängt  ift,  gu 
einem  Unglüc!  in  ber  9htionaIfamilie.  5ln  feine  ̂ ^naftie 
aber  fnüpfen  fid^  fo  tiiel  national^iftorifdtie  (Erinnerungen, 

30  'oa^  man  nict)t  o§ne  ̂ eilna^me  bem  bro^^enben  Untergang 
biefer  S)t)naftie  entgegen  fe^en  !ann.  —  Xoö)  fc^eint  mir, 
fiel  ic^  i^m  in§  Söort,  bie  Station  ift  jur  ̂ enu^ung  aller 
(X^ancen  entfdt)loff en !  öat  fie  mirÜic^  fo  öiel  ̂ lug^eit 
unb  (Energie,  um  öon  einer  verfallenen  politifcl)en  Q^rö^e 

35  5u  abftra^iren  unb  mancherlei  mittelaltrige,  befonberS  ben 

Sanbbau  unb  Sanbbefi^  brüdenbe  ̂ nftitutionen  ̂ ur  SBo^l- 
fa^rt  be§  Sanbe§  umjugeftalten,  tt)a§  märe  bann  Verloren? 

2* 
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S)änettiar!  mirb  niematS  reid^  tüerben;  aber  bie  rei(f)en 
Sänber,  roie  ©ngtanb,  ftnb  fie  barum  glücEItci^?  S)cine= 
mar!  ift  auf  primitiöe  einfädle  3"f^änbe  angetüiefen.  ̂ n 
ber  X^at  gibt  e§  nichts  9^ait)ere§,  al§  ben  bänifc^en  Sanb* 
mann;  aber  er  ift  träge,  gebrüc!t,  nnb  t)om  agronomtfc^en  5 
^ulturgange  beinahe  üößig  au§ge[(^I offen.  5)te  ©puren 
be§  i^eubaitSmnS  ftnb  noc^  gu  tief  eingefd^nitteu  in  feinem 
SSefen.  SSa§  ̂ abe  id)  fe^en  muffen  auf  @eelanb  unb 

gü^nenl  ©ine  arme  ̂ xau  rutfd^te  auf  ben  ̂ nieen  in'§ 
3intmer  ber  gnöbigen  Gräfin,  um  biefelbe  anzubetteln,  lo 
fie  !ü^te  ber  (Gnöbigen  bie  ©c^leppe  be§  feibenen  ̂ Ieibe§. 
SSenn  mir  fpa§iren  fuf^ren,  ri^  fic^  hk  baar^äuptige 
2)orfiugenb  in  ben  flruppigen  paaren  unb  50g  i^ren  S^opf 
gleic^  einer  Wü^t,  beinahe  an  bie  @rbe.  S)a§  finb  böfe 
Beic^en,  unb  \vk  t)iel  onbere  au§  ber  großen  SSerjmeigung  10 
fönnte  ic^  anfüt)ren?  2)oc^  rairb  bie  3eit  unb  il^r  ©eift 
ha§>  aHe§  umgeftaüen.  ̂ önemar!  lüirb  feinem  glänjenben, 
aber  einem  befd}eibenen  btül^enben  freunblid)  glücHic^en  Sofe 

juuiac^jen.  Siöa^r^aftig,  'Oa^  ift  meine  ̂ Infidjt;  unb  id) 
möd)te  fie  allen  S)änen  jum  ̂ roft  ̂ urufen.  20 

®er  gabrüant  brüdte  mir  bie  üvec^te.  'jJllterbingg, 
fagte  er,  ber  grüne  ̂ oben  felber  ift  bie  feflefte  ̂ afi§ 
unferer  ̂ utoft;  biefe  ̂ nfeln  finb  ungefc^Uffene  ̂ umelen. 
©länjenbeg  t)om  gabrifwefen  ermarie  id)  auc^  nic^t,  boci§ 
toietleic^t  me^r  al§  Sie.  25 

SJJeine  (Erwartung,  fagte  ic^,  ge^t  auf  'öa^  .Spin= 
Iänglid)e,  auf  alle§,  tt)a§  fic^  für  einfad)e  ̂ ^uftänbe  eignet. 
5lRan  fd^eint  bei  ̂ ^nen  in  ber  tedinifc^en  9Zad)al)mung 
noc^  fo  fet;r  5urürf,  bai3  bie  ted)nifd)e  ©rfinbung  iDo()( 
nod)  lange  nid^t  an  bie  ̂ icifje  fommen  tt)irb.  Unb,  fügte  ;^o 
ic^  läc^elnb  ̂ inju,  lt)ie  fc^mer  !^ätt  e§,  ba^  bie  (Jrfinbung 
i^ren  alten  ®ang  beränbert,  unb  fid^  t)on  S^Jorben  nad^ 
©üben,  ftatt  lüie  ̂ er!ömmlic|,  Pon  ©üben  nac|  9lorben 
öer^jreitet.  2)enfen  ©ie  an  ̂ ^re  Daterlänbifc^e  rot^e 

Ö)rü^e.  ."pat  bie]*e§  tüftlid)e  ®erid)t,  'i)a§'  id^  juerft  im  80 ©Sromtlofter,  am  Ufer  jeneS  lieblich  ̂ ingegoffenen  ©ee§ 
ouf  bie  3unge  nal)m,   fid)  über  t>a^  linfe  (£lbufer  me^r 
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alö  fporabifd)  ausgebreitet?  ̂ m  53remif(i)en  ̂ ab'  id^'S 
äule^t  gegeffen;  in  ̂ vounfc^iüeig  fennt  man  feine  rot§e 
(S^rü^e  me^r! 

®er  gabrÜant  Iad)te  uub  biefe  Söenbung  gob  unferer 
5  Untert)altung  eine  ̂ eitere  anefbotifc^e  ̂ ic^tung. 

i)a  ict)  aber  in  biefem  Üteifeberic^t  etraaS  33e|)"ere§  5U 
t^un  ̂ ah^,  aU  5lne!boten  auf5utifd]en,  unb  bie  zufälligen 
53tumen  be§  ®eiprä(f)§  ein§njammetn,  jo  inid  idj  biefe 

'I^iatribe  mit  etraaS  9?ü^üc^em  für  meine  Seferinnen  ab^ 
10  fd^lie^en,  nömlid^  mit  einem  Skjept  gur  Bereitung  ber 

rotten  ©rüt^e.  DZimm:  Bucfer,  ̂ o^nneSbeerenfaft,  unb 

nid)t  eben  ̂ rü^e,  -fonbern  ein  beliebiges  feineres  Wlt^- 
frud)t!ürn,  unb  fd}üffele  biefe  mo^tbereinigten  (Elemente  in 
glatter,  a:ppetitUc^er  gorm  beinen  (S^öften  auf. 

15  ©Dß  id)  nun  öom  fc^önen  Söetter,  Don  ber  g(üd(i(^en 
5a^rt  fprec^en?  SSen  intereffiert  baS?  ̂ ux  bie  ©türme 
unb  ha§>  Unglüd  mad)en  fid)  auf  ben  Söellen  intereffant. 
DUd^t  einmal  @eefran!^eit  an  Söorb,  obgleich  ®amen  in 

ber  ©efeUfd^aft   maren.     SSaS  letztere   betrifft,   —  .^am« 
20  burgerinnen  —  fo  fjaht  id)  fein  9ted)t  5U  Verlangen,  ha^ 

fie  ̂ übfc^er  gemefen  fein  füllten.  (Sine  SSergleid^ung  mit 
meiner  legten  tpeiblid)en  ̂ eifegefeÜfc^aft  an  ̂ orb  beS 
Söillem  be  (lerfte,  t)ielten  fie  freiließ  nid)t  auS.  Unter 
ben  ̂ affagieren  befanb  fid^  ein  So§n  beS  gelbmarfc^alleS, 

20  g'ürften  SSrebe,  Offizier,  mie  fo  biet  ̂ aufenb  anbere 
^eutfc^e  in  ruffifc^en  ̂ ienflen.  (Sobann  ein  rufftfdt)er 
SegationSfefretair,  ber  mit  leichter  §anb  Porträte  ffijjirte. 
^on  ben  übrigen  §eic^ne  id^  ein  $aar  junge  Seute  auS, 
Ungarn,   bie  beS  Borgens  im  bunten  (5d)tafrDdE  unb  in 

30  golbgefticften  Pantoffeln  auf  bem  ̂ erbed  fpajirten.  ̂ en 
©inen  bon  bicfen  n^irb  ber  ßefer  in  5(mfterbam  luieber- 

finben;  in  ̂ ^mfterbam  beffen  unanfe^nlic^e  ̂ §ürme  enblic^ 
in  ber  ̂ iefe  ber  ©überfee  fic^  üor  unfern  S3Iiden  erhoben. 



IL 

gitcratur. 
Medias  in  res. 

Xied.  —  SDZufenalmanac^.  —  (Sin  neuer  Dperncomponifi. 
—  e^arlotte  ©tiegli^.  —  %^.  munht  —  Bettina.  — 
Sunge  Stteratur.  —  Sf^atton  unb  ̂ ublifum.  —  3Qt)r= 
huii)  f^tuäbtj^er  3)Td)ter.  —  ̂ urpurütolen.  —  (Sin 

©peculant. 

%xiii)ex  Wax  ba§  ̂ erOftüd^e  (5rfd)einen   ber  ̂ Qjdjens  lo 
büc^er   immer   bQ§  (Signal   gu   literarifc^en  ̂ equinoctinI= 
ftürmen.   ̂ e^t  blenben  bie  ©olbränber  biejer  ̂ ublüationeii 
itic^t  me^r:  iüären  bie  Xafc^enbüc^er  nic|t  burd)  [ic^  jelbft, 
biirc^  i§re  frühere,  glängenbe  (Spoc^e  ̂ ebürfni^  getüorbeii, 
bie  2^!^eilna^me,   bie   fie   je^t  allmö^Iig  öerlieren,    lüürbe  15 
mit  einem  Schlage  Verloren  fein.    Urania  ift  ber  einzige 
5tlmanact),  it)el(i)em  man  mit  einiger  (Spannung  entgegen= 
fte!^t.     93?an  loei^,  ha^  man  ))kx  eine  S^JobeKe  t»on  %mt 
finbet,  bie  unfere  ̂ ^antafie  unb  unfer  Urt^eil  befi^äftigen 

tüirb.    ̂ an  ermortet  bon  biefem  übrig  gebliebenen  S^amen  -'o 
nidit  nur  etma§  ̂ oetifd^e§,  tt)ie  immer,  fonbern  je^t  fogar 
etma§    ̂ ntereffanteS,    be§    S)ic^ter§    ̂ olemif    gegen    ben 
Beitgeift.     3itglei^  blicft  man  feinem  ©egner   mit   mef)r 

fHuf)t  in'§  ̂ uge,   benn  mon  mei^,   ba^  e§  STierf  eben  fo 
fe^r  an  Wutf),  mie  an  ̂ enntni^  ber  ©ac^e  fe^tt.    ©§  ift  25 
eine  boppelte  Unterhaltung,   eine  mit,  unb  eine  über  ben 
SDic^ter. 

^iecf§   (Sigenjinn    unb    Saune    in   ber   neueften 

Uronia  beginnt,  tt)ie  e§  fein  D^Jame  mit  fic^  bringt,  o^ne 
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$Ian,  o^ne  (Jrnft,  etmoS  fafel^aft.  5Doc^  ptöpd^  ergebt 
fic^  bie  ©rgä^tung,  menn  auc§  biird^  einen  unnatürüd}en, 
lintifc^  adgefd^macEten  ©oup,  bie  Siebe  eine§  geiftreid^en 
9J?äbrf)en§  ju  einem  .^utjc^er,  in  öeritabtere  ©egenben  unb 

5  SSer^äUniffe,  erhält  fid£)  lange  Beit  in  einer  intereffonten, 
pf9(i)Dlogif(^=feinen,  alfo  bei  STiec!  gan§  neuen  Sphäre  unb 
üerliert  erft  bann  if)ren  ©e^alt  unb  ̂ ufammen^ang,  wo 
ber  ̂ ic^ter  bie  Tloval  unb  hk  ̂ otijei  gu  befc^mijren  be* 
ginnt.     5lucl^   Sliec!   leitet   ben   ßeitgeift   au§   ben   freien 

10  ©itten  ̂ er,  unb  Id^t  ben  Siberali§mu§  in  h^n  ©pitälern 
fid)  refrutiren.  S3i§^er  glaubte  mon  immer,  ha^  au§  ber 
Giic^t  bie  romantifc^e  @c^u(e,  au»  einem  frummgejogenen 
Sauden  bie  5(nbac^t  gum  ̂treuje  entftanb;  attein  Ut  ferüile 
unb  romantifc^e  ©d^ute  rebreffirt  ben  Sßortnurf  unb  leitet 

15  bie  greifjeit,  bereu  ̂ ebanfen  nod^  immer  au§  übergefunben, 
träumerifd^en,  unb  rcenn  man  initt,  öoKbtütigen  ̂ üngling^s 
föpfen  entsprungen  finb,  au§  einem  moratifd^en  93?ifererc 
!^er,  ha^  man  bi§be^  nur  an  i^r  ju  riechen  bermieben  ̂ at. 
@§  !ommen  Vortreffliche  9??aa^ftäbe  in  unferer  Siteratur 

20  auf.  ©an^  neue  ̂ rinjipien  erfinnen  unfere  fd)ad)matten 

(Gegner,  ̂ ie  ̂ 4^§attu§priefter  prebigen  ̂ u^e.  %kd,  ber 
fro^  fein  mag,  ha%  man  bie  ben  ©inn  gefangen  ̂ altenbe 
romantifc^e  3awbernad)t  nid)t  einmal  mit  neugieriger  ̂ ^adel 
erlem^tet,  mill  W  frommen  unb  eblen  ̂ enben5en  unferer 

25  3eit  au§  SSerftö^en  gegen  ben  moralifd^en  ̂ mperatiü  {)er= 
leiten.  SSäre  hit  Sl)?etamorp^ofe  nur  confequent!  %kd 
mußte  biefe  ©rsö^Iung,  menn  er  fid)  unb  nun  auc^  bem 
^nftanbe  treu  bleiben  mollte,  Seic^tfinn  unb  Saune  nennen, 
ba  au§  (Sigenfinn  nod)  feine  grau  gefunfen  ift. 

30  51ermli(^er  al§  ie  fiel  bieSmal  ber  öon  ̂ djtüah  unb 

(J^amiffo  beforgte  SO'lufenalmanac^  au§.  ̂ ogel  genug  im 
beutfdjen  5)idl)termalbe,  aber  bie§mal  fo  üiel  ©pa^en,  ba^ 
man  auf  bie  ̂ Sermutung  fömmt,  bie  jä^lbaren  DZa^tigaHen 
fuc^ten  nac^  einem  mittelmäßigen  §intergrunbe  für  S^Iönge, 

35  meiere  aud^  an  i^nen  bieSmal  mie  au§  ber  SO^aufe  ge= 
!ommen  finb.  Einige  ̂ been  finb  intereffant,  ttjie  bie 

SSergleid^ung  ̂ naft.  ®rün§  mit  bem  italiänifc^en  ̂ mpro* 
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tJtfator;  bod^  fe§It  e§  überaU  an  ben  rechten  ̂ luSfü^rungen. 
^^amiffo  rü§rt,  tt»enn  er  fein  Filter  ermähnt:  frifc^  nnb 
poetifc^  finb  nur  bie  ©emätbe  greiligrot^S,  bie[e§  bentjc^en 
iBictor  öugo,  ber  in  furser  3eit  klle  überflügeln  mirb. 
Aalt,  nüd)tern,  unleSbar  finb  hk  Sieber  au§  dlom,  öon  s 
®.  ̂ fi^er,  bie  mit  arroganter  ©efc^mäliigfeit  f^ingeroorfen, 
ein  9iDmifc^e§  Seben  affeftiren,  maS  fic^  in  feinem  Sßerfe 
at§  in  ber  %t)at  genoffen,  umarmt,  gtüf)enb  umarmt 
^eraugfingt.  ©etbft  9^ifoIau§  Senau  bleibt  bem  ßiet 
fern,  t)a§>  er  burc^  eigene  Straft  fidi  früljer  geftecft  l)at.  lo 
©in  9^ul)m  ift  leicht  berfcberät.  Unter  aller  SSürbe  finb 
bie  SSerfifitationen  Söolfgang  W^n^^i^,  bie  ein  gemein= 
fct)aftlid)er  ̂ amt:  39?agbalene  gufammen^ält.  äöeniger  ̂ art 
beurt^eilen  mx  fie,  menn  man  ben  95?aa^ftab  ber  Cper  an 
fie  legt.  %üx  biefe§  ®enre  ber  ®id)tung  beurfunben  fie  is- 
ein  5tt)ar  nicl)t  felteneS,  aber  immer  ac§tungSmert§e§  Xalcnt. 
SD?an  !^öre: 

Sßreit  ̂ ilugen  §u  begegnen 
©tofet  ben  ̂ aöihüx  man  jurücf, 
9tofen  löfet  fie  nieberregnen,  20 
(sie  gu  :^Qfcl)en  —  luel^'  ein  &IM\ 

?5erner: 

3ürnenb  fpriij^t  er:  meine  Xöne 
@el)b  öerftummt,  öerftummt  mein  §er§? 
S)teie  ̂ aubertfc^e  (2c^i3ne  2» 
§Qt  in  i^rer  Sruft  fein  |)er5. 

Scl)i!aneber  mürbe  fid)  nic^t  beffer  au§gebrüdt  ̂ aben, 
Qucl)  im  i^olgenben  nic^t: 

S)Q  mit  leidstem  9il)mp^enfcöritte 
Äommt  bie  Sieblic^e  bal^er,  30 
@iet)t  fic^  auf  be§  ̂ ege^  9Jiitte 
^Q^  il)m  um  üon  Ungefähr. 

8d)Iug  ein  !öli^  fo  ))lö^ncf)  niebev, 
Ober  raar  e§  nur  ein  331icf? 
heftig  jittern  i^re  ©lieber,  35 
Unb  —  ba^in  ift  aU'  i^r  ©lud! 
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^n  biefen  triuialen  ̂ ]^^ra)en  ge^t  e§  fort.  „®iefe 

fcf)öne.  Siebe§franfe  löffeft  bu  in  ®ram  üerge^en?"  „93arOar, 
bu  bteibft  fo  !alt?''  „^eifee  öiebeSquol"  „bittre  Siebe§= 
pein/'    8otUe  einft  .§err  uon  Öiec^tenftein  nuff)ören,   bie 

5  ̂ eyte  ber  franjofifcljen  Dpern  iu'§  ̂ eutfc^e  p  über= 
tragen,  fo  merben  tüir  nn§  freuen,  §errn  90f?en§el  in  feine 
Stelle  rüc!en  ju  fe^en. 

e^arlotte  Stiegti^.  ©in  Senfmal  —  Reifet 
bietteic^t   ber   ergreifenbfte  üJoman,   ber   feit  Söert^er  ge= 

10  fdjrieben  unb  gefc^el)en  ift.  d)lan  fonn  ein  bietbemeinte^ 
©reigni^  nict)t  poetifc^er  erfinben,  al§  e§  t)ier  eine  fonber= 
bare  5Ser!ettung  gefellfct)aftüc^er  $f(ic|ten  unb  ̂ ntereffen 
tf)ot.  S)a§  ©c^icffat  raar  §ier  ber  ergreifenbfte  Siebter 
unb   ber,   meld^er    feine   Eingebung   au§fprac^,    ̂ atte    ben 

15  richtigen  Saft,  i()m  gegenüber  fic^  nid)t  ju  nennen. 
d^arlotte  ©tiegli^  ift  an  gmei  ̂ rrt^ümern  geftorben, 

bie  beibe  benfelben  ©egenftanb  betrafen  unb  ben  benen 
einer  ben  anbern  ablöste,  ßu  Einfang  glaubte  fie  an  bie 

'»^oefie  if)re§  Maxim^,  fie  mü^e  in  feinem  langen  §aare, 
20  fie  erfdjracf  bor  bem  %xo^  feinet  5luge§,  fie  backte  fid^ 

in  ̂ einrid)  ©tiegli^  einen  ̂ bler  ber  auf  bem  ̂ öc^ften 
©ipfel  be§  $arnaffe§  Iiorftete.  3Itte§,  m^  ha§>  liebenbe 
SOftdbc^en  (^ro^e§  unb  Stot^eS  bon  ä)Mnnern  a^nte,  ir)a§ 
fie  ©rt)abene§  in  ber  §anbelnben  §älfte  be§  bierfü^igen 

25  Begriffes:  3[Renfd)  üorausfe^te,  glaubte  fie  in  i^rem 
$BerIobten  gu  treffen.  S)a  mar  fein^fü^neS  33ilb,  fein 
promet^eifc^eS  ©leic^ni^,  ma§  fie  auf  it)n  nid)t  angemanbt 
tjätte.  SE)a§  mar  i^r  erfter  ̂ rrt^m,  fie  glaubte  fid^  mit 
einem  Stitanen  5U  öermä^len. 

30  5ll§  fie  bon  bem  erften  gurücffam,  berfiet  fie  in  ben 
^meiten.  2I1§  fie  eine  fdilaffe,  ermübete,  felbftquälerifd)e 
9latur  antraf,  alö  fie  einen  Siebter  mit  berbraudjten 
Silbern,  einen  (^ele^rten  mit  flaffenben  SBiffenSlücfen  in 
i^ren  ̂ rmen  ̂ atte,  al§  bie  SSergangen^eit  ftatt  ber  ®egen= 

35  mart,  ber  Orient  ftatt  be§  SSaterlanbS,  bie  ©oet^efc^e 
ÜkminiScenj  ftatt  be§  ®enie§  au§  feinem  äRunbe  fprac^, 
ba  gab  fie  i!6n  berloren,   mie  er  mar,  unb  irrte  fort,  ba 
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fie  glaubte,  ̂ a^  er  anber§  tt)erben  !önne.  ©eine  B^^unft 
njoEte  fie  retten,  fein  gunboment,  feine  99^itgift  ber  S^Jatur, 
5ltte§,  mop  er  raerben  fonnte  unter  onbern  S5ornuSs 
fe^ungen,  in  (^ried^enlonb  qB  ein  55erbannter,  in  ber 

SBüfte  (Bdi)axa  aU  ein  $ilger,  in  feiner  @inbilbung§!raft  5 
unb  ̂ ^poconbrie  al§  ein  ̂ ^or.  @ie  motite  i^n  retten. 
(Sie  mottte  i^m  bie  Süge  au§  feinen  ermatteten  ^ugen 
tt)if(i)en,  fie  moHte  ha§i  Einerlei  einer  emigen  ©elbft- 
täufd^ung  bon  ben  öier  SBänben  nehmen,  bie  i^n  umgaben, 

fie  moUte  i^m  bie  !(affifc§e  2Ba^rI)eit  ftatt  ber  roman-  lo 
tifc^en  §t)pot§efe  geben. 

S3eibe  ̂ rrt^ümer  mürben  niemals  mit  bem  STobe  ber 
f^rau  geenbet  ̂ oben,  Ratten  fie  in  einer  unb  berfetben 
^etrad^tung  nicf)t  i^r  gemeinfc§aftlic^e§  ̂ anb  gefunben. 
2)iefe  Betrachtung  mar  religiö§sct)riftlict)er  5lrt.  (Sie  mar  i5 
foüiel  aU  9tefignation  unb  Dpfertob  unb  brücfte  fict)  in 

ber  männlidjen,  energifc^en  ?^rau  burc^au§  nic^t  p'^antaftifc^, 
fonbern  gang  bürgerlii^  unb  mirt^fd^aftlic^  au§.  ̂ ^r  erfter 
Sc^mer^  bei  i^rem  erften  ̂ rrt^um  mar  bie  S^Jot^menbigfeit 

einer  gemiffen  S^iftenj  gerne  Jen,  in  meiere  fie  "bzw  @e=  20 
liebten  burct)  i()re  Siebe  berfe^t  l)atte.  Sie  ertrug  e§ 
fctimer,  ba^  ein  STitan  an  ber  äette  ge^en,  t)a%  ein  Bote 
be§  Dl^mp»  ein  Unterfommen  bei  ber  S^önigl.  Bibliot^ef 
fuc^en  mu^te.  Sc^merj^aft!  Wir  üeinen,  überflüffigen 
grau  5U  gefallen,  um  meine  Slüffe  unb  Umarmungen  5U  25 
:^aben,  um  mir  be§  ̂ abre§  ̂ mei  neue  S^Ieiber  auf  ben 
Seib  5u  fd^affen,  fteigt  ein  umge!e§rter  (S)ant)meb  bom 
^immel  unb  notirt  Büdner,  bie  man  üdu  einer  öffentlichen 
^Inftalt  entleiht!  ̂ ama(§  fd^on  mar  fie  bem  ̂ ^obe  nä§er 
al§  bem  Seben.  30 

^er  ©ebanfe  ber  'jHufopterung  murmelte  feft  in  biefem 
fleinen  ̂ otbfeligen  Raupte,  ha^  foDiet  ©ruft  unb  Mnil) 
umfd^to^.  ̂ Aufopferung  mar  bie  Brücfe,  bie  üon  bem 
erften  gum  gmeiten  ̂ rrtf)ume  führte.  Sie  mor  fo  fromm 

unb  gläubig,  bo^  fie  e§  fic^  nid)t  möglich  backte,  ein  dJli)^-  35 
griff  !önne  ben  anbern  ablöjen.  ̂ m  jmeiten  müfete  fie  ha^ 
^ed§te   finben,    fann    fie:    ber  gaben,    ber   fie  burd^   ba§ 
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Sab^rint!^  fül^rte,  ttjärc  bte  Siebe.  SSann  id^  ftürbe, 

iüürb'  id^  feine  ̂ wfiit^ft  ertöfen  unb  in  fein  S)i(i)ten  uub 
^rad^ten  bie  Erinnerung  eine§  grä^tic^en  SJJomenteS 
flechten,  tnie  einen  leitenben  rotten  gaben,    ̂ er  ©d^tüffel 

5  feiner  |3u!unft  loürbe,  tt)ie  in  bem  9J?är(i)en,  in  33lut 
gefallen  fein,  unb  !ein  SSerfud§  i^m  gelingen,  bon  bem 
SJJetaK  bie  ©pur  feiner  bie  (Götter  öerfuc^enben  ̂ räg^eit 
abjumifc^en.  tummle  bic^,  $)einri(^,  no^  lange  in  ben 
Söirren  ber  SBelt!    SSerfd^eudje  burc^  ftol^e  unb  erhabene 

10  Seiftungen  bie  üble  9lorf)rebe,  njelc^e  mein  %oh  über  beinen 
9Jomen  bringt:  jeige  bid^  gefaxt,  nid^t  au§  Mte  ober  au§ 
@d)mädje,  (benn  bie  ©cfiiüäd^Iinge  finb  balb  beruhigt) 
fonbern  au§  einem  (£ntfc§lu^,  ber  nad^^altig,  ber  fo  riefen = 
groß  ift,   ha^  er  über  bein  gon§e§  !ünftige§  Seben  einen 

15  ä?erfö§nung§fc^atten  luirft!  «So  badjte  fie  unb  gab  fid)  in 
einer  ̂ ejembernac^t  felbft  ben  Xoh,  um  eine  3eit  ber 
3ufunft  mo  greube  auf  jebem  5lntU^  ftra^lt  unb  ber 
^ranfe  be§  grü^IingS  ̂ arrt. 

^d)  f)aht  in  einem  9JJomente,  mo  mid)  bie  %^ai  noc^ 
20  in  i^rer  gan5en  grifd^e  ergriff,  bem  traurigen  ̂ (bfube 

einer  tragifc^en  ©ä^rung,  bem  Hinterbliebenen,  einen 
^at^  gegeben,  ber  §art  aber  männlid^  rtiar.  (£r  befolgte 
i()n  nic^t  unb  mir  rechneten  aUe,  ha^  er  ein  Seben  be^ 
ginneu    merbe,   ma§    ungefähr   auf   ben   (Sinfa^   beffelben 

25  ̂ erau§fäme.  2)a  mar  Spanien,  ha  ift  8übamerifa:  ha 
finb  überall  ©ruber  offen.  @r  fud^te  fie  nic^t.  @r  blieb 
jurüd.  (£§  giebt  üielleic^t  einen  anbern  SSeg,  fic^  unb  i^m  ju 

Reifen.  ̂ leib'  im  Sanbe,  nä^re  bic^  reblic^,  t^ue  beine 
$f(id)t  unb  gieb  bie  Seier  ̂ in  auf  emig!   berühre  fie  nie 

30  mieber!  SSer§icf)te  auf  ̂ ränje,  bie  bir  niemals  gemunben 
merben:  fei  nidl)t§  —  al§  öermittmeter  (Seemann!  9?enne 
(ä^l)arIotten  nid^t  mel)r  beine  Siebe  ober  beine  SO^ufe  —  fonbern 
beine  grau  unb  fage  breift,  ha^  bu  fie  na(^  beinem  ©e= 
fallen  be^anbeln  founteft.    3öar  fie  beinen  Xugenbeu  an* 

35  getraut,  fo  mar  fie'§  aud)  beinen  gestern,  ©ie  mu^te  leiben 
mie  ic^:  uub  menn  fie  ftarb,  fo  mar  e§  i^re  $flid)t!  2)a§ 
märe  nid^t  grog,  aber  ftolj:  9^iemanb  bürfte  einreben. 
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5)ie  in  bem  ®en!mal  (^^artotten§  erfc^tenenen  Briefe, 

^^emerfungen  unb  Xagebuc^auSjüge  beur!urtben  !etne 
3)enferin  mie  9ia§el,  feine  ̂ i(f)terin  trie  Bettina,  aber 
einen  ftarfen  SBiKen,  eine  ungeirö^ntic^e  Slraft  im  Bulben, 
S3ilbung§fä§ig!eit,  ein  eble§  SSeib.  9J?anc|e§,  maS  au§  5 
i^rem  SJlnnbe  fömmt,  ift  artig  gejagt:  (St)^(  unb  Ur= 
t^eit  finb  fc^arf  ausgeprägt.  Wlan  fie^t  ̂ ier  eine§  jener 
fc^önen  meiblid^en  Söefen,  bie  un§  ̂ um  (^{M  noc^  oft  be= 
gegnen:  nic^t  originell,  nic^t  begünftigt  bon  ber  9^atur, 
etrt)a§  ernft,  fc^mer  unb  nac£)benfenb  im  S3egreifen:  nic^t  10 
einmal  befonberS  arronbirt  in  ben  leiten  (S^ebieten  be§ 
3Siffen§n)ert§en;  aber  glau  unb  munter  fic^  bafür  inte= 
rcffirenb,  gutneilen  gefpornt  Dom  ebelften  (£!)rgei5,  [innig 
5uf)örenb  bei  ernftem  ®efpräd),  unb  au§  tieffter  9^ait»etät, 

5un)eilen  bialectifc^e  Tlomtnie  fpenbenb,  bie  ber  "S^ebatte  is 
eine  neue  äöenbung  geben.  (^()ar(otten  bie  ̂ robuftion 
an5urat^en,  mar  jebenfaUS  ein  SDä^griff,  ber  fic^  au§  ber 

g-reube  entfc^ulbigen  Id^t,  lüenn  man  fo  biet  Siebe,  QaxU 
§eit  unb  Un|ct)ulb  für  bie  Siteratur  ̂ ätte  erobern  !önnen. 

®er  33iograp^  (^^eobor  SJiunbt)   orbnete  ben  rei^^  20 
lid)   öorüegenben  Stoff  mit  umfic^tigem  ̂ licfe,  unb  ()ielt 
fid)   in   feinem  eigenen  Urt^eit  ber  ®ered)tigfeit  fo  na^e, 
al§   e§    perfönlidje  9tüdfic^ten  geftatteten.     @§  mu^  noc^ 

eine  ̂ ^eöifion  ber  ̂ 2(ften  biefeS  ̂ ^rojeffe^  geben,  bie  auBer= 
^alb  be§  ̂ ud)e§  t)on  StJtunbt  liegt.    2öir  freuen  un§  nur,  25 

bafs  ber  ̂ iograp'^  biefe  meitere  5tppellation  an§uer!ennen 
fd)eint,   unb   nid)t»   öormegnimmt,    ma§   fonft   nod^    bem 
(Sinen   ober  Slnbern   in   biefer  ©ac^e   moratifc^   imputirt 
merben   fann.     ̂ efonber§   anjie^enb   ift  ber  fentimentnie 
Sc|met5  in  99^unbt§  ̂ arfteHung,    eine  elegifc^e  ®eftrefft=  30 
^eit  unb  poetifc^e  S3IumenfüUe  be§  ©tt)l§,  bie  mir  überatt 
unnatürlich   finben   mürben,  bie    aber   tapibarifd)   t)ier  fo 
an  i^rer  Stelle  ift,  ha^  mir  fie  ungern  bermi^ten.    5(uc^ 
be§  2)arftetter§  Sc^melgerei  in  (Sd)ilberung  poetifc^er  S8e- 
äie^ungen.    in   3(u§fc^mücfung    bc§   ®cbanfen§,    bie  grau  s» 
eine§  S)ic^ter§    5U  fein,   ift    etma§,    ̂ a^  ̂ ier  bem  fatten, 
ftoifd)en    unb   pietiftifd^en  Urt^eile   ber  Strenge  gegenüber 
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eine  ̂ inretBenbe  SSirfung  ijat  ®enn  e§  gehört  Whiii) 

bop,  biefen  ottflugen  SJJenf^en,  bie  fii^  auf  t^te  ̂ u= 
frteben^eit  unb  nuf  fid)  felbfl  jo  üiel  etnbitben  unb  fein 
einziges  50^arU^rium  fennen,  al§  ba§  be§  Dptinti§mn§,  5U 

5  trogen  mit  Ütofen  unb  garten  (^efü^lSergüffen,  ja  felbft 
mit  bem  immer  preisgegebenen,  bemitleibeten  unb  bürger* 
l\6^  mi^geac^teten  Spanten  eineS  ®id)ter§.  Dft  glaubt 
man,  ben  ̂ iograp^en  für  fic^  felbfl  ftreiten  5U  ̂oren, 
tt)o   er  boc^  nur  üon  fid)  bie  färben  lie^,   um  ba§  au§= 

10  5umalen,  tt)Q§  (£§arlotte  in  ber  2)ic^t!unft  ̂ lorienl^ofteS 
5u  feigen  gtaubte. 

2)Q§  ni(f)t  ineniger  Sd)mer§tic^e  an  bem  Ö)egenflanb 
biefe§  S3uc^e§  ift  bo§  Urttjeüber  Söett.  Seute,  bie  au§ 
i^ren  gemo^nten  ®afein§!reifen  niemals  einen  ̂ Ud  werfen 

15  auf  ha^,  maS  neben  i^nen  ödiit  unb  leibet,  raerben  bieS 
©reigni^  immer  auf  eine  plumpe  SBeife  angreifen,  ̂ a 
fogar  bie  titerarifdie  ̂ riti!  bemächtigt  fic^  ber  testen 
^nftan§  unb  fombinirt  gur  geftftellung  be§  X()atbeftanbe§ 
^inge  t)erfc!^iebenften  UrfprungeS.   Mzw^zi,  ber  e§  je^t  a§nt, 

20  ba^  feit  brei  ̂ o^ten  fic^  in  ̂ eutfc^Ianb  bie  ergreifenbften 
®inge  entmidelt  f)aben,  ba^  eine  neue  Stenbeng  i§ren 

(Strom  fo  gewaltig  genommen  ̂ at,  "tia^  ein  mit  SSernac^= 
läffigung,  2)enffd)eu  belabener  unb  am  SSorbert^eit  runb 
abgeftumpfter   ̂ a^n    i^m    nid)t    me^r    bie  ©pige    bietet, 

25  mu^te,  um  biefe  brei  ̂ a^re  nad)§u^oten,  au(^  C^^arlottenS 
ermähnen.  Bettina  unb  ̂ a^el  paaren  fic^  5U  i^r.  9f^at)el 

!^at  5u  öiel  ̂ ^i'^^eunbe  in  5)eutfc^tanb  gemonnen,  al§  ha^ 
xd)  i^re  S^teditfertigung  ju  übernehmen  brauc!^te:  nur  über 
©^orlotte  unb  Bettina  eine  furje  (Entgegnung. 

30  Tili    einer    $!^rafe    miti    SD^enjel    eine    ber    merf= 

mürbigften  @rfd)einungen  unferer  Siteratur:  ®oetf)e'§ 
S3riefmed^fel  mit  einem  ̂ inb  ̂ erftören.  Sie  ift  fo 
jugeftu^t,  biefe  $§rafe,  ha^  in  i^r  bie  9}?ac^t  be§  inneren 
SBiberfprud)e§  liegen  fotl.     @§  ift  eine  ̂ ntit^efe,  öon  ber 

35  5lrt,  mie  man  fie  burc^  ein  ®u^enb  5lnbere  aufgeben 
fonn.  9JJen§el  fc^lie^t:  „55ettina  liebte  ®oetI)e;  ha^  ift 
gut:  fie  gibt  tfa^  ®e^eimni|  i^reS  §er5enS  ̂ erouS,   ha^ 
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ift  uniüeibUc^."  ̂ te  gefunbe  SSernunft  fprid^t  ober  fo: 
,, Settina  liebte  ®oet§en;  ba^  ift  gut.  (Sie  tarn  Don 
i^rem  ̂ rrt^um  gurücE:  ha^  ift  noc^  beffer.  ̂ ber  fie 
fonnte  nict)t  oufl^öreii,  i^it  §u  achten,  ©ein  ®enie  öcr= 
föbnte  bie  grau,  bie  burct)  fein  §er§  al§>  SJ^öbcfien  be=  5 
teibigt  tvax.  @ie  max  iijm  aber  mert^  geiüefen,  fie  f)atte, 
um  ein  unfdfjDneS  aber  rict)tige§  Silb  §u  gebrauchen,  mie 
ein  umgekehrter  Teufel  immer  nacb  i§rer  Entfernung  einen 
engUfcl)en,  ferapfjifctjen  unb  poetifc^en  S)uft  bei  if)m  5urüc!= 
gelaffen,  i^re  fl)tp^en^afte  ©rfc^einung  trat  oft  plö^ic^  10 

au§  ben  äBölbern  ̂ erbor,  in  melcfjen  ficg  ®oet§e'§  ̂ ^antafie 
erging,  fie  ift  ein  Seitrag  5U  feinem  Seben :  marum  foltte 
fie  nid^t  eilen,  i§n  jur  greube  S)eutfd)Ianb§  öffentli^  5U 
geben  ?  @ie  ̂ at  ha^  (Stuttgarter  Öiteraturblatt  nid)t  be= 

fragt.     @ie  ̂ at  ein  gro^eS  Serbrec^en  begangen."  15 
^u  Setreff  ber  6^§arIotte  <StiegIi|,  fo  fott  id)  nic^t 

geringe  ©c^utb  an  i^rem  ̂ obe  tragen,  ̂ d^  f)abt  t>a§> 
tiebe  Söefen  nid^t  gelaunt.  ÜÖJeine  Schriften  ta§  fie  uiel^ 
leicht  nic^t.  ̂ c^  ̂ ahc  früher  unb  je^t  bie  (Sc^ulb  it^re^ 
SobeS  auf  ben  GJegenftanb  i^rer  Siebe  unb  i^rer  ̂ rrtbümer  2a 
gefc^oben.  ̂ c^  ̂ abe  in  biefer  STragöbie  einen  fräftigen 

^Dhnn,  eine  entfd^iebene  2öiöen§!raft,  !ur§  eine  smeite 
^erfon  üermißt,  bie  bie  erfte  werben  unb  au§  ber  ̂ ragöbie 
ein  ernfte§  2e^rgebidt)t  für  grauen  ̂ ätte  mad)en  fönnen. 

lOJeuäel,  fonft  immer  bereit,  ta§>  erfte  ̂ rinjip  ber  materia-  25 

(iftifd^en  ̂ §iIofop^ie:  <!lraft  ben  moralifctjen  ̂ anblungen 
al§  ̂ rüfftein  anzulegen,  aj^en^el,  ber  ben  größten  Sßertt) 
auf  eine  gemiffe  gemüt^Iofe,  bäurifc^e  Ungef^Iac^t^eit  legt; 
Wt^tt^d,  ber  immer  geneigt  ift,  bie  S3eiber  für  bie  (Sd)atten 
ber  äRänner  ju  galten,  öergi^t  ̂ ier  plö^Iic^  feine  eigene  30 
9^atur,  lä^t  bie  fatale  ̂ meite  §auptgeftatt  ber  ̂ ragöbie 
im  ©unfein  Porüber  l^ufcben,  unb  imputirt  ber  jungen 
Siteratur  ben  ©elbftmorb  einer  grau,  bie  nur  i^ren  Wann, 
i^rc  Siebe  unb  in  ganzer  Sottfommen^eit  fic^  fclber  fnnnte. 
©ie  junge  Siteratur  foll  Pon  ber  ©mancipation  ber  grauen  35 
gefproc^en  ̂ aben,  ba  fie  boc^  nur  Pon  ber  ©manjipation 
ber  Siebe  fprad^.     SO^engel,  in  bem  fd^merjlic^en  (^efüt)Ie, 
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adein  §u  '  fteljen  mit  ber  ̂ rt,  tüie  er  bie  ̂ ritif  neuer= 
bing§  begonnen  ̂ at,  entblößt  Dom  ̂ türff^alte  ber  beutfd^en 
Sd^riftfleüer,  bie,  menn  fie  t)on  ber  D^ation  gehört  merben, 
fic^  um  ̂ a§>  Zentrum  ber  jungen  Siteratur  gefc^aart  ̂ aben, 

5  unb  jute^t  bnS  SDJifeüc^e  eine§  ̂ ampfeS  n^^nenb,  ino  man 
bem  Gegner  Wnt^,  Xaitit,  ̂ ugenb,  jc^arfe  SSaffe  unb 
eine  5lrt  53erec^tigung,  auf  bem  ̂ la^e  erfc^einen  5U  bürfen, 
nirf)t  abjpredjen  barf,  ruft  hk  S)ic()ter  unb  bie  ̂ ^eologen 
auf,    i§m    5u  ̂ütfe    §u    fommen.     ̂ ir  erfc^recfen  nic|t, 

10  meber  uor  ben  Werfen  ber  ©inen  noc^  ben  ?(nat^emen 
ber  5lnbern:  nur  fd^merjt  e§,  ha^  biefer  Stumult  über 
bem  ®raOe  einer  unglüäUc^en  grau  fic^  ergeben  fott, 
über  bem  ber  §immel  fd^on  burd)  einen  gongen  ©ommer 
eine  friebtic^e  SÖlumenbecfe  n)ad)fen  lie^. 

15  SO^leine  g-reunbe    unb    id)    loiffen    5U    gut,    ta^  ha^ 
befte  Wliiid  gegen  9J?en5eI§  Samentationen  gortfepng 
unferer  bisherigen  pofitiüen  (Schöpfungen  ift.  SSir  finb 
finirfam  mit  bem  af^aume,  ben  mir  ber  ̂ olemif  in  ber 
beutfd^en  Ü^eDue  geftatten  unb  ermerben  un§  gemi^  hm 

jo  atlgemeinften  33eifa(t,  menn  mir  TlQi\^d§>  Eingriffe  mi^^ 
ad)ten  unb  in  unferer  33a^n  freubig  bormärtS  ge§en. 
9(ur  eine  ̂ Bemerfung  möge,  um  öon  fc^merglic^en  ©r* 
iuuerungen  in  ha^  (Setriebe  unferer  Literatur  überzugeben, 
()ie()er  gefteüt  fein. 

25  ®ie  ©ic^tfunft   mar    bon  fe^er  eine  ̂ nfpiration,   in 
melc^er  bie  Seele  mit  ben  troumartigen  i^uftänben  be§ 
9i\iufci§e§  öerglic!^en  mirb.  Sä^t  ber  (Snt^ufia§mu§  hm 
5^ic^ter  frei,  fo  !ann  er  felbft,  betrad^tenb,  finnenb  unb 
benrt^eilenb    über   feinem  äöerfe   fte§en.     ®r  bermag  e§, 

;5o  fic^  felbft  feinem  ©ebid^te  gegenüber  5U  fteden  unb  e§  im 
Bufammen^ange  mit  äbnlic^en  ©rf (Meinungen  auf §uf äffen. 

d'^  ift  gufäEig,  ha^  i&)  ber  auSgefproc^enfte  3tutor  einer 
neuen  ̂ ^afe  unferer  Siteratur  bin.  ̂ d)  mit!  mic^  in  bie 
^ttufion    öerfe^en,   ha^    \d)    e§    nid)t    märe,    ha^    meine 

35  @d)riften  ben  9famen  meiner  greunbe  trügen,  bo^  biefe 
felbft  fc^on  ausgeführt  t)ätten,  ma§  fi(^  in  i^ren  planen 
geftaltet,  unb  bog  ic^  nid)t§  al§  ̂ titüer  märe. 
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@§  !^anbelt  fic^  um  jtrei  begriffe,  um  bie  Station 
unb  um  bie  Siteratur.  Söo  bie  Aktion  \ttf)t,  tDiffen  mir; 
mo  bie  Siteratur,  ha^  ift  jmeifel^aft.  ̂ ie  Siteratur  fott 
ber  ©piegel  be§  9ZationaIIeben§  fein.  5)a§  ift  entfc^ieben; 
über  foE  fie  nic^t  me^r  fein  ?  ̂ a,  fie  fott  me^r  fein.  5 
S)ie  Siteratur  fd^öpft  niemnt§  qu§  ber  5)ur(^fc^nitt§= 
inteltigeng.  diejenigen  ©eifter,  meiere  mit  ber  9J?affe 
ge§en,  roerben  bie  50iaffe  niemals  ergeben  tonnen.  Unfere 
(Sitten  unb  ©ebräuc^e,  unfere  (^efct)ict)te,  unfere  Hoffnungen 
fpiegeln  fic^  in  ber  Siteratur:  aber  ha^  märe  eine  jämmer^  lo 
iid^e  Siterotur,  bie  ba§  Journal  5U  i§rem  6^uImination§= 
punft  nimmt.  2)ieienige  Siteratur,  bie  nur  ta§>  S^Jational- 
leben  fpiegett  unb  nur  ein  ©d^o  unferer  SJäfere  ober 
unfere§  ®lüd§  ift,  ma§  bietet  fie  bir?  9^eue  ̂ been, 
Bufunft,  5lnbIicEe  (jeroifd)er  ©ubjettiöitäten,  metd)e  bie  15 
Siteraturgefct)icf)te  fo  intereffant  machen,  ̂ ometengeifter, 
bie  bie  Planeten  unb  gijfterne  burctifreujen  ?  @§  ift 

Vorüber  mit  biefer  Siteratur  be§  refteftirten  S^Zational* 
leben§.  ©ie  fonnte  feinen  größeren  Siebter  in  ̂ eutfc^- 
tanb  !^ert)orOringen,  at§  Urlaub,  einen  ä)^ann,  ben  id)  20 
^oc^fc^ä^e,  unb  feinen  größeren  l^ritifer,  al§  SUlengel,  einen 
^ann,  ben  ic^  öeradjte. 

Man  marnt  t)or  einer  ariftofratifd^en  Siteratur.   ̂ d) 
meine,    man    foKte  nur  öor  einer  Siteratur  marnen,    hk 
ben  SOZaffen  fc^meic^elt.    2öir  mürben  meit  fommen,  menn  25 

bie  Siteratur    nur    ba5u    biente,    einem  .*panbfd}u^macl^er 
fein  ©onto  5U  entmerfen,  ha§>  er  tit^ograp^iren  löf3t,  ober 
bie  5tufforberungen   §u    ftt)tifiren,   meiere   an  bie  S3ürger    v 
ergel^en,  um  einen  (^emeinberat§  5U  ermatten.   ̂ d§  nenne 
^ier   nur   ha^  5iu^erfte;    aber   eine  Siteratur,   meldjc  bie  30 
^Raffe   portraitirt,   mie   fie  ift,    eine  Siteratur,   meiere  in 
Werfen    ober  ̂ rofa    niemanb    anber§    ift,    al§  bu  felbft, 
fü^rt   fo  meit.     (S§  ift  unmöglidj;    man  fann  W  9}hifen 

nid^t   bei   'i)tn  bürgern   üerbingen   unb  ben  ̂ egafu§  gur 
^ermittetung   unfere§   tägUd)en  S9rob§  in  ben  $flug  be§  35 
©auer§  fponnen. 

@§    giebt  nur   smei  ©ubgiele,    für   meld)e   fic^  ha^ 
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©enie  begeiftert:  bie  St^Qt  unb  bie  ̂ unft.  Unfere  |]eit 

ift  potittfc^  bie  ber  äRaffe  unb  be§  ®e)*e^e§.  kommen 
luir  5u  einem  (Snbpunfte,  fo  gefc^ie^t  e§  je^t  weniger 

burc^  ̂ aiibetn,   q(§  burc^  S)utben.     ̂ ene  Sf^enndo^n,   bie 
5  ha^  gefc^ic^tlic^  5(u^erorbentIid^e  probiigirt,  ift  t)erf(i)toffen. 

SJ^ut^,  ̂ ugenb,  t)a^  Seben  —  mit  ben  er^obenften  Dpferii 
ift  e§  ni(^t§.  5)ie  Opfer  irerben  immer  allein  fte^en  nnb 
feine  S^ac^a^^mnng  finben. 

^Q§    bleibt  äurüc!?    ®ie  ̂ bee.     2Ser  für  ben  ̂ ag 
10  iiid)t  ttrir!en  !ann,  fucf)t  für  ha^  ̂ o^r^unbert  gu  tt)irfen. 

üß3o  fte^en  mir?  mir  gehören  ber  Söett  unb  ber  Station 
an.  2öir  muffen  etma§  t^nn,  ma§  ©rfa^  ift  für  \>a^, 
mai  mir  t§un  fönnten.  @§  mu^  menigften§  eben  fo 
gvoB   fein,   mie    unfere    33orfteIIung.     3Sir    ergreifen    bie 

15  geber. 
S)a  finb  bie  Götter  ber  Siteratur!  ̂ a  ift  @oet^e, 

Schiller,  ))a  ift  £Iopftoc!,  §erber,  SBietaub.  ^a  finb  bie 

.•peroen,  bie  fd^on  an  bie  Unterhaltung  bai^ten:  ̂ ean  ̂ aul, 
Öoffmann.     SBir   merben  öiel  aufbieten  muffen,   um   ber 

20  beutfd^en  (Sprad)e  (S^re  ju  machen.  2ßir  merben  un§ 
aber  bie  Aufgabe  erleid^tern,  inbem  mir  ben  .^rei§,  ber 
um  un§  fte^t,  t)erengern.  SBir  merben,  inbem  mir  bae 
2S>ort  Literatur  im  StRunbe  führen,  nid^t  jebem  9lac^bar 
bie  §anb  brücfen  unb  bie  Käufer  3f?eif)erum  befuc^en  unb 

2ä  imd)  bem  ̂ efinben  ber  gefegneten  i^xan  ©ema^lin  fragen. 
Sir  merben  un§  nur  ungefö^r  foDiel  ̂ u^cii^er  beuten,  al^ 
Unterricl)tete,  (^iebübete  unb  (i)efdjmadt»oEe  im  Sanbe  finb. 

@§    ift    ein    entfeyic()e§  Unglüc!,    ha^    [ui)    in    ben 
leisten   gmanjig  ̂ otireu   gerabe   biejenigen   probuctit)    mit 

30  ber  Siteratur  befc^äftigt  Ijaben,  melct)e  feinen  ̂ eruf  baju 
Ratten.  Sie  fc^öne  Siteratur  mürbe  in  biefer  5Irt  etmaS, 
ma§  ben  gebilbeten  WHann  anefelte.  WÜan  mu^te  im 
5Sorau§,  ha^  ba^jenige,  ma§  fic^  auf  bie  Siteratur  marf, 
immer  taS^  Unfauberfte,  ©enielofefte  unb  ©emeinfte  mar, 

•iö  ma§  in  SDeutfcl^tanb  grabe  aufgetrieben  merben  fonnte. 
9tur  ber  ̂ ampf  gegen  biefe  Striöialitäten  intereffirte  ben 
©ebilbeten;  fpöter^in  einige  ̂ erfönlicfifeiten,  bie  fid}  mi^ig 
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unb  fd^iüärmeriicl  au§  ftd^  felbft  entmicfeUeu,  unb  burd^ 
bie  9?aiüetät  i^rer  ̂ robuctionen  anzogen.  ©^  Wien,  ba^ 
biefe  fubjecttüe  ̂ eriobe  unferer  Literatur,  bie  SfJiemanb 
poettfcfier  repräfentirt,  al§  §etne,  feine  eigentliche  ̂ bfidjt 
^atte,  anSgenommcn  hk,  einen  öemeiS  für  i^re  ?5ä§ig!eit  5 
§u  liefern,  ̂ n  ber  %i)at,  ba^in  mu^te  e§  fommen,  boß 
bie  anfftrebenben  ̂ öpfe  proteftirten  gegen  eine  S5er= 
ined^felung  mit  ben  Wmmxn,  iiielcf)e  fünfge^n  ̂ Q^re  ̂ tn= 
buri^  bie  beutfd^e  Siteratur  gemacht  ̂ aben.  .^cf)  glaube, 
ha^  nur  biejenige  Siteratur  Don  SSert^  ift,  roelt^e  ber  lo 
SJJaffe  imponirt.  ©ubjectiöe  33en)eife  mußten  geführt 

werben,  ha^  bie  Üiation  Pon  ber  neuen  -^oefie  ettt)n§  §u 

ertnarten  fjai,  iüa§  gegen  bie  9fteftnuration§periobe  'Otn 
SSorfprung  ber  ©eniatitöt  üoraug  ̂ t. 

SöaS  ift  ̂oefie?    ̂ omer  mu^te  e§;  aber  bie  §omes  15 
riben    maren    fc^on    im    ßmeifel      5leic^t)Iu§    mußte    e§. 
(Surtpibe§  taftete.  5)ante  unb  ̂ occacio  mußten  e§:  ̂ Sacc^etti 
fanb  fid^  nic^t  5urec^t.  ©§ate§peare  tnufete  e§:  33en  ̂ obnfon 
glaubte  e§  beffer  ju  tttiffen.     3)ie  ̂ erfonen   roaren    nic^t 

immer  (Sd^utb  an  ber  Un!(ar()eit   über   ba§,   \va^  ̂ ^oefie  20 
ift,  oft  bie  Briten,  immer  aber  ber  gro^e  9^ame  ber  ̂ or- 
gönger.     ©in  Diu^m,  ber  atte§  ju  erfüllen  fc^ieu,  ma^  in 
geiftiger  i^infic^t  einer  Station  gegenüber  geleiftet  werben 

fann,  war  @oet^e.    ̂ a^  fold^en  in  fic^  üottenbeten  Dffen= 
barungen   !ann   eine  3eit   lang    ber   S5egriff   ber   ̂ oefie  25 
ab^anben  fommen.     ̂ ^n  wieber    aufjufinben    wirb   bann 

eine  Aufgabe,    bie   ftc^    o!§ne  SO'li^griffe,   o^ne   Pergeblicl)e 
SSerfuc^e,   o^ne  ̂ Innä^erungen,   bie  nur  ungefähr  bleiben, 
bi§  man  ha^  9^ec^te  trifft,  nicl)t  löfen  lä^t.    §ätte  (Schiller 
fein  ̂ beal  in  ber  Söeife  ber  ̂ tauber  gefunben,  er  würbe  so 
wa^rlicl)  im  SBaltenftetn  fein  anbere§  gefucl)t  §oben.    Söäre 
©oet^e   mit   feinem    ̂ erlicf)ingen    befriebigt    gewefen,    ]o 
^ätte  er  5lnbere§  anber§  berfuc^t,  wenn  auc^  nicfjt  fo  in= 
confequent,   wie  Schiller,   weil  ©oet^e   bem  2Saf)ren   Pon 
^aufe   au§   nä^er   ftanb,   al§   ©editier.     5lber   für   beibe  35 
barf  man  annehmen,  baf?  fie  erft  bic^teten,  um  i^r  (^enie, 
bann,  um  i^r  ̂ beal  ju  offenbaren. 
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®ine  ̂ (nirenbung  biefer  ̂ ^otjnd^e  auf  boS  StJeuefte 
ift  Ieid)t  gemocf)!.  ̂ ie  großartige  ̂ teöolution,  tuelctje 
uiifre  SOZeinungen  ergriffen  ̂ at,  bemöd^tigt  fid)  aud)  unfrer 

@d}öpfungen.     ̂ ie  ̂ oefie  ift   "üa.     S)unftfreife    umf;üUen 
ö  i^ren  ©omienglanj,  ber  golben  burd)  bie  9^ebel  fc^eint. 
^ie  §ülle  iDirb  immer  burc^fic^tiger  merben  unb  ber 
©efc^macf  eine  immer  beffere  Säuterung  befommen.  Um 
etmag  5u  ermö^nen,  \m§>  jeber  fennt;  mie  fonnte  fic^  au§ 
ber  5Ibgefd)madt^eit  ber  Peau  de  Chagriu  bie  Unüber= 

10  treffü^!eit  eine§  Pere  Goriot  entmideln?  SBie  anber§, 
nl§  burc^  ̂ at^ac§  @enie,  ha^^  fid)  früf;er  fo  roenig  mie 
ie^t  außer  ̂ ^treifel  felwt  ließ!  Selia§  ()inreißenbe  $oefie 
iDor  nic^t  o^ne  falte  ̂ erec^nung.  Selia  mar  eine  ̂ (llegorie, 
ma§  ber  S^ioman  nid)t  fein  foß.   5lnbre  ift  ein  größere^ 

15  Ä^unftmerf  al§  Selia,  menn  aud)  biefe  glü^enber  fpric^t. 
^(^  ermäljue  beutfd)e  53eftrebungen  bieSmal  nid^t. 

5Iber  auf  ben  Unterfcf)ieb  janfd^en  9^ation  unb 
^ubtüum  fomme  ic^  prürf,  menn  e§  fic^  um  bie  ̂ riti! 
unb  bie  dioUt   f)anbelt,    meldte    fie    in    biefen  ©ä^rungen 

20  übernehmen  folt.  5)ie  ®äf)rung  gel)t  nid)t  in  ber  9Jation 
üor,  nid)t  auf  offenem  SOiarfte,  fonbern  im  5ßereid)  ber 

Ä'unft,  in  ben  abgelegenen  ©arten  ber  ̂ oefie.  SS)orf  bie 
^riti!  an  bie  9?ation,  on  bie  93?affen,  tk  nic^t  fünf 
jä§(en  fönnen,  üerrat^en,   ma§  fic^  in   ben   abgefonberten 

25  Gebieten  ber  ßiteratur  begiebt?  ̂ c^  mac^'  e§  i^r  flreitig, 
biefer  J^ritif,  bie  nur  !^iftorifd)e  unb  politifc^e  äl'Jaaßftäbe 
für  ba§  9f{eid)  be§  ®ebanfen§  unb  be§  ̂ beat§  :^at,  \)k 
in  einem  5lt^em  über  ©oet^e  unb  eine  ©tänbeüerfommlung 
fprid^t.     @§  ift  elenb,  bie  einzelnen  $^afen  im  poetifc^en 

30  (^äf)rung§prD5effe  unferer  B^it  ab5ulaufc^en  unb  fie  noc^ 
ganj  marm  ̂ erau§  ̂ u  tragen  üor  ha^  tjerfammelte  SSoIf, 
t>a^  immer  bereit  fein  mirb,  golbne  ̂ immelSgeftalten  in 
^Jac^ttöpfe  um5ufd)mel5en.  ©iner  fotd)en  üon  Ö^ott  unb 

ber  ©d)iin!^eit    öerlaffenen   Ä'riti!   bleibt    in   i^rer   legten 
35  ̂ ^er^meiflung  nid)t§  me(;r  übrig,  al§  Staatsmänner  unb 

'^rebiger  maf)r^aftig  um  SuccurS  5u  bitten. 
53re(^en  mir  biefe  ernft^aften,  üielfac^  meiter  aufju^ 

3* 
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ne^menben  Unterfu(f)ungen  ab,  unb  erlt)ä:^nen  noc^  einiget, 
mQ§  un§  an  S3ü(^ern  in  iüngfter  Qät  begegnet  ifl. 

@.  Wövik  unb  2Ö.  ßimmermann  !onnten  bei  ̂ erau§= 
gäbe     be§    ̂ a^rbuc^g     fc^mäbifc^er    2)id§ter     unb 
^ZoöeUiften    unmöglich    üon    bem    ©ebnnfen    ausgeben,  s 
ha^  bte  ̂ oefie  eine  ©Qi^e  ber  $robin^  fei.     2Bir  müßten 

in  'i)tn  ®ebirf)ten   unb  9?oöellen    biefe§  ̂ nf)rbud)§    nid)t§, 
mag  nic^t  ebenfo    gut   bon    einem  Ü^^einboier    ober   Dft= 
preu^en  fönnte  gefungen  ober  erfunbeu  roorben  fein,    ̂ ie 
ilrnuerroeibe    mirft    überatt    i^re    ̂ ängenben    B^Jeige    in  lo 
monbbefdiienene  Seen,  überatt  fünbigt  ha^  (Sct)neeglöcfcl)en 
ben  i^rü^Iing  an,   überoU   fann   mau    fein  90^äbc()en    mit 
einer  Sf^ofe  dergleichen,  meiere  aucf)  i^re  dornen  ̂ at:  baju 
brauct)t  man  nic^t   in  ©cbmaben    geboren   ̂ u   fein.     iKir 
glauben    atfo,    ba^    bie  §erau§geber    nur    eine    |)oeti|d)e  10 
Sommlung  öon  ̂ ^i^eunben   geben   modten,   hk   fie  gerabe 
in  ber  S^ä^e  fjatten. 

ä)?an  lefe  biefe§  ̂ a^rbud)!  ®§  n?e§t  ein  frifd)er 
unb  fd)öpferif(^er  ©eift  barin.  3«  (^efü^len,  59itbern 
unb  Situationen  mirb  nichts  Uugett)ö^nUd)e§  geboten,  ̂ ie  20 

Beiträge  t)on  51.  ̂ reuburg,  (jinter  meieren  fid)  S^iepetent 
^ifdjer  in  Tübingen  üerftecEt,  finb  in  Sdjer^  unb  (Srnft 
originell  unb  leiten  eine  Söefanntfd)aft  ein,  hk  lüir  jum 
33eften  ber  ̂ ^oefie  fortgefe^t  tüünfcl^en.  2)ie  naiüe  5)reiftigs 
feit  feiner  (^onceptionen  überrafd)t  unb  fü^rt  un§  lebl)aft  25 
jene  langen  fd)möbifc^en  .Jünglinge  t)or,  hinter  bereu 
befdjränftem  unb  etroaS  ungemiffem  SBefen  fid)  oft  ber  launigfte 

Sc^al!  üerbirgt.  ®ie  ̂ loüelle  üon  @.  Wöx'ik  ̂ at  in  ber 
SO^itte  eine  Sllippe  nid^t  üermieben.  2)er  Uebergang  in§ 
5)J?ärd^en^afte  foüte  immer  ha^  ̂ ntereffe  fteigern,  aber  30 
ber  Vortreffliche  Anfang  be§  (Sc^a^^e§  überragt  bei  meitem 
bie  nac^folgenbe  (Sntiüidelung,  bie  in  it)rer  biminutiuen 
5!}?ärcl^eumofd)inerie  bie  X^eilna^me  l)erabftimmt.  2)er 
!Öol!§ton  biefer  5)id}tung  ift  u)a^rl)aft  ergö^lict). 

^^ir   glauben   nod}    eine    befonbere   Stellung   bie)e§  35 
3a^rbuc^e§  ju    entbecfen,    meiere   feiner  ©rfinbung    einen 
äußerlichen    SBert^    giebt.     Man    meig,    mit    mie    ttieler 
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Prätention  fic^  in  ©djmaben  eine  |)oetifc^e  Clique  ̂ u^ 
fammengetl^an  §at,  luetd^e  i:^ren  güvften,  i§re  übern  unb 
untern  diäif)t  unb  S3eifi^er  ̂ t.  SSir  brauctjen  9Ziemanben 
ju  nennen,   a(§  ben  (S^eremonienmeifter  berfelben,  (^uftaö 

5  ©d^tnab.  ©egen  bie[e  SJJänner  bitbet  ha^  ̂ a^rbud^ 
Dppofition  unb  fd)eint  angelegentlic^ft  bef(iffen  ju  fein, 
öor  bem  übrigen  ̂ eutfdjlonb  ben  ̂ etüei§  führen  ju 
ttjotlen,  ha^  nic^t  alte  Sc^iuaben  an  bie  (Seherin  üon 
^reüor»t  glauben,  ba^  fie  nicl^t  alle   an   bem  Üebel   ber 

10  SBattaberei  („ba§  wav  ber  eble  90Zöringer!")  leiben,  ha^ 
e§  nod)  gejunbe,  frifc^e,  nic^t  nac^  ber  ̂ oefie  taftenbe 
unb  barum  feine  affeftirten  S[Renfc^en  im  Sanbe  gäbe. 
^(^  [teile  ben  Öjeift,  ber  in  bem  ̂ a^^rbudl)  me^t,  lyölj^x 
al§  jenen,  ber  nur  Urlaub  nad^a^mt,  als  jenen,  ber  mie 

15  in  ®.  ̂ fijer,  (S)riec^ent^um  unb  proteftontifc^e  ̂ ^eologie 
öermä^len  miH.  @g  finb  nodft  feine  9JJeifterfd^üffe,  meiere 

im  ̂ a^rbuc^e  faden;  aber  man  fie^t,  mit  welcher  §eiter= 
feit,  mit  mie  meniger  ̂ ünftetei  biefe  jungen  Spf^änner  i§rc 

©egenftänbe    auf'§  ̂ 'orn   nehmen.     (Sie   finb    feine  ̂ oft= 
20  üeräcljter,  fie  feigen  Uä  an,  treffen  immer,  balb  einen 

©perling,  balb  einen  ̂ uer§al)n.  ̂ d)  geftel^e,  ha^  mir 

bie  ̂ oefie  immer  bo§  ̂ robuft  ber  Unbefangenheit,  nie- 
mals be§  ß^alcül§  ober  ber  fReflerion  gemefen  ift. 
Qcl)  mill  im  nöd^ften  §efte  üon  einem  ncnen  ̂ uclje, 

25  ha^  ̂ einrid^  Saube  ̂ erauS'gegeben,  fprec^en,  unb  fül)le, 
mie  fd^mer  ber  Uebergang  üon  einer  ̂ ^oefie  ber  Sl)äler 
unb  ̂ Ibenbglocfen  5U  jener  be§  ©c^mer^eS  unb  ber  |]er= 
riffen^eit  ift,  meiere  im  gegenmärtigen  ̂ tugenblicfe  \>a^ 
llebergen)idl)t  in  ©eutfc^lanb  befömmt  unb  fic^  n)a^rfd£)ein= 

30  lid^  ju  einer  literar^iftorifc^en  @poc|e  geftalten  mirb. 
3immermann,  SO'iörife  unb  SSifcl)er  finb  gemi^  ni(^t  o^ne 

p'^itofop^ifd^e  ©pefulation,  aber  ha^  formelle  ̂ ntereffe, 
bie  (S^oncentration  irgenb  einer  poetifc^en  ©rfinbung  über= 
miegt  in   i^ren  ̂ Ibftraftionen,   fie   bebienen  -  fic^  be§  @e= 

•35  banfen§  faum  anberS,  al§  5U  einer  Unterlage  für  i§re 
^^antafie.  ®ie  beiben  Settern  fommen  auf  biefem  SBege 
fd^merlid^   über    eine    gemiffe  ̂ le^nlic^feit   mit  %kd  unb 
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^offmann  f)xnau^  unb  Bnnen,  fortfa^^renb  in  begonnenev 
SSeife,  gule^t  tüo^t  feinen  anbern  diuijm  fic^  al§>  3ie( 
aufftecEen,  at§  ben,  bie  jufälltgen  3ufonimentt)ürfe(ungen 

bei-  2Ö.  §auff'fd§en  9}Zufe  p  üermeiben.  ^d^  möchte  biefe 
QuSgejeid^neten  latente  aufforbern,  fid^  entfd^ieben  einer  5 
2;enben5  an5uf(^Iie^en,  für  roeld^e  5)eine  nnb  Saube  nur 
^mei  einzelne,  ̂ iemanben  öerpftic^tenbe  Parteiführer  finb, 
neben  meldte  man  fid§  mit  atten  feinen  ̂ eimifd^en  SO^itteln, 
mit  feinen  beliebigen  @t)mpat§ien  ̂ inftellen  fann,  o^ne 
affi^irt  ju  n^erben.  2)ie  fd^öne  9tunbung,  bie  formelle  10 
©leganj  unb  gule^t  eine  genjiffe  Totalität  ber  (^onception, 
meldte  firf)  in  ben  @r5eugniffen  biefer  Siebter  auSfpric^t, 
tüären  bie  glücflicl)ften  Eroberungen,  meiere  unfre  (Sac^e 
malten  tonnte. 

^urpurüiolen  ber  §  eiligen,  üon  %  35.  9ftouffeau,  15 
ein   Unternehmen,    auf    gel^n   S3änbe    beredE)net,    alfo    ein 
ganger  (Sparten  biefer  pretieu§  gemä^lten  ̂ flonjenart.   5llle 
90^ärtl)rer    ber    d^riftlicl)en   ̂ irdfje    treten    ̂ ier    in    i^rem 
fat§olifcl)en    ©lorienfc^eine    auf,    unb    jeben    ̂ roteftanten 
überfällt    eine   5lrt   @d^am,    ha^    nur   bie   anbere   ältere  20 
Sd^mefterürd^e  ha^  5lnben!en  jener  unglücflid^en  SD^änner 
feiert,   meldte  für  bie  ̂ Sa^r^eit  ber  c§riftlidl)en  ̂ ir^e  ge= 
ftorben   finb.     931uteten    fie   nid^t  au^  für  bic^,  Sut^er? 
für  bid§,  ©alüin?   für  bid^,  Bn^ingli?    äöarum  betet  nur 

ber  ̂ 'at^oli!   §u   i^nen,    roarüm   überliefet   i^r  e§  einem  25 
$l)ontaften,  mie  §err  fRouffeau  ift,  auf  euer  §aupt  feurige 

^^o^len  5u  fammeln? 
5)iefe  Segenbenfammlung  §at  für  mid^  jmar  menig 

erbaulid^en,  aber  befto  mel^r  poetifd^en  SBert!^.  Man 

i^ütt  bem  Herausgeber  Unred^t,  menn  man  feine  ̂ 21uf=3o 

ric^tigfeit  in  B^^eifel  jöge.  (Sr  ift  begeifterter  ̂ 'atjoli! 
jener  öft^etifirenben  >2lrt,  bie  burd^  ©c^legel  am  ebelften 
repräfentirt  mirb.  ̂ ebenfalls  ift  mir  fein  Söerf  lieber 
al§  perlen  ber  ̂ eiligen  (Schrift,  bie  ein  8tuttgarte,r  33uc^= 
l)änbler,  um  einen  gong  ju  mad^en,  au§  ber  ̂ ibel  auf=  35 
gefifc^t  l^at.  ®a§  ̂ eilige  SSort  Öiotte§,  h([§>  ̂ ebermann 
in   feinem  §aufe  ̂ at,   mürbe   öon  §errn  2iefc§ing  ejcer= 
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pirt  unb  §u  bem  ̂ rvidt  bearbeitet,  gegen  bie  gnbotität 
unserer  Xage  anjufämpfen.  ̂ d)  glaube  aber,  i^m  lag 
bie  griöoUtät  meniger  am  ̂ erjen,  al§  hk  ̂ reu5er,  meiere 
er  nebenbei  üon  feinem  ̂ t^reuj^uge  profitiren  mU.  (g§ 

6  fc^eint  mir  fieser,  ha^  unter  ben  SBec^glern,  welche  ̂ efu» 
au§  bem  Sempet  trieb,  fidt)  aud^  einige  S3uct)^änbter  be= 
funben  ̂ aben. 



Jt>i'vroio  &  gicmfen,  SßJittenßerfl. 










